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VORWORT

das zentrale thema des vorliegenden fünften und letzten bandes der protokolle des 
ministeriums schwarzenberg ist die aufhebung der reichsverfassung vom 4. märz 1849 
und der Übergang zum monarchischen absolutismus des nachfolgenden jahrzehnts, für 
den sich zur unterscheidung vom absolutismus vor 1848 das Wort „neoabsolutismus“ 
eingebürgert hat. schon die ein jahr nach dem ausbruch der märzrevolution von 1848 
erlassene Verfassung war ein rückschritt gegenüber dem Verfassungsentwurf des in Wien 
und kremsier versammelten reichstages gewesen. sie war nicht durch einen gemeinsamen 
legislativen akt des monarchen und des gewählten parlaments, sondern durch oktroi 
zustandegekommen, und sie beruhte auf dem monarchischen prinzip. die staatsgewalt 
ging nicht mehr „vom Volke aus“ (entwurf der Grundrechte), sondern vom monarchen, 
der die Verfassung „aus eigener macht“ verlieh (manifest vom 4. märz 1849). aber selbst 
diese Verfassung wurde nicht vollständig umgesetzt, und der zwei jahre später nach § 96 
eingesetzte „reichsrat“ war nichts anderes als das instrument zur Gängelung der allzu 
selbständigen regierung und zur aushebelung der ganzen Verfassung. am 20. august 
1851 erteilte der kaiser seinem ministerpräsidenten den auftrag, „die Frage über den 
bestand und die möglichkeit der Vollziehung der Verfassung“ zu prüfen. das ergebnis 
stand schon fest: die Verfassung galt für unvollziehbar und sollte aufgehoben werden. 
am silvestertag des jahres 1851 wurde sie außer kraft gesetzt. an ihre stelle traten die 
„Grundsätze für organische einrichtungen“, ein kurzes, schwammiges papier, in dem nur 
der Wille des jungen kaisers, alles selbst bestimmen zu wollen, klar hervortrat.
in den protokollen dieses bandes ist nachzulesen, wie die einzelnen schritte gesetzt 
wurden, wie zwischen dem reichsrat mit seinem präsidenten kübeck und dem minis-
terrat um positionen und Formulierungen gefeilscht wurde. der Widerstand des 
 ministerrates war vorhanden, wurde aber immer schwächer. die vorbereitenden bera-
tungen fanden im november 1851 in einem besonderen komitee aus mitgliedern des 
reichs- und des ministerrates statt, dessen protokolle im anhang abgedruckt sind. die 
abschließenden beratungen des ministerrates wurden durch eine machtdemonstration 
des kaisers abrupt beendet, und die ideen kübecks wurden zum Gesetz erhoben.
der wenige monate später, am 5. april 1852, eintretende tod des kranken ministerprä-
sidenten gab dem kaiser nicht nur die möglichkeit, das kabinett umzubilden, sondern 
den ministerrat als politisches entscheidungsorgan weiter zu entmachten. er wurde zur 
„konferenz“ herabgestuft. es gab keinen nachfolger für schwarzenberg, nur mehr einen 
Vorsitzenden dieser konferenz, deren protokolle zum größeren teil bereits ediert vor-
liegen (abteilung buol-schauenstein).
trotz dieser verfassungsgeschichtlichen und politischen rückschritte des jahres 1851/52 
wurde das rad der Zeit nicht vollständig zurückgedreht. die reformen auf dem Gebiet 
der Verwaltung, der justiz, der Wirtschaft und des sozialwesens wurden fortgeführt, 
 allerdings nun nach den am 31. dezember 1851 festgelegten „Grundsätzen“. Zunächst 
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wurde die staatliche Verwaltung organisiert, nämlich die bezirksämter und die statthal-
tereien. die strafprozeßordnung wurde revidiert. daneben wurden u. a. die aufhebung 
der avitizität in ungarn, ein neuer Zolltarif, das Forstgesetz und ein liberaleres patent-
gesetz in angriff genommen.
abseits dieser großen themen mit ihren teils jahrelangen, teils jahrzehntelangen aus-
wirkungen enthält auch dieser band eine Fülle zwar kleinerer, aber sozial-, verwaltungs- 
und lokalgeschichtlich interessanter erörterungen, etwa den umgang mit den begnadi-
gungsanträgen der in der revolutionszeit in ungarn kompromittierten und Verurteil-
ten oder die ebenfalls ungarn betreffenden hilfsmaßnahmen anläßlich der besorgnis-
erregenden ausfälle der Getreide- und kartoffelernte im sommer und herbst 1851. 
auch eigenartig aktuell anmutende themen und Formulierungen finden sich, wenn 
etwa die  nationalbank durch eine Geldspritze der bank in triest aushelfen muß und 
der handelsminister aus diesem anlaß strenge kreditbedingungen gegen die spekula-
tion einmahnt, oder wenn das staatsbudget die im bau befindlichen eisenbahnlinien 
nicht mehr  finanzieren kann. die gewohnte Vielfalt der themen ist auch in diesem 
band präsent.
das manuskript des vorliegenden bandes wurde nach Übernahme des editionsprojektes 
ministerratsprotokolle 1848–1867 vom ehemaligen ost- und südosteuropainstitut im 
rahmen der Forschungstätigkeit der von 1959 bis 2012 bestandenen kommission für 
die Geschichte der habsburgermonarchie erarbeitet und abgeschlossen. die Forschungs-
projekte der kommission sind seit 1. jänner 2013 an das im Zuge der organisatorischen 
neustrukturierung der Forschungseinrichtungen gegründete institut für neuzeit- und 
Zeitgeschichtsforschung übertragen.
an dieser stelle sei auch wieder allen der dank ausgesprochen, die am Fortschreiten der 
edition beteiligt sind. dem ehem. Generaldirektor des österreichischen staatsarchivs 
hon. prof. dr. lorenz mikoletzky, dem direktor des haus-, hof- und staatsarchivs  
mag. thomas just sowie den leitern und mitarbeiterinnen der abteilungen des öster-
reichischen staatsarchivs sei für die unterstützung der edition gedankt. der dank gilt 
auch den partnern vom institut für Geschichte der ungarischen akademie der Wissen-
schaften, die bei archivaufenthalten in budapest mit rat und tat zur seite standen und 
das  manuskript dieses bandes, so wie bei allen bisherigen bänden, freundlicherweise 
durchgesehen haben. 

Wien, im jänner 2013

helmut rumpler stefan malfèr
herausgeber redakteur



EINLEITUNG*

Von thomas kletečka und anatol schmied-kowarzik

reactio triumphans – die installierung des neoabsolutismus (iX): a) die augusterlässe (iX), 
b) der neue eid (XV), c) die „Verfassungsrevision“ oder: der Weg zu den silvesterpatenten 
(XVi), d) die Frage des Wirkungskreises oder: die eliminierung des ministerrates (XXViii),  
e) die Gestaltung des reiches nach dem monarchischen prinzip oder: das „kübecksche 
system“ (XXXiii). − Gesetze und Verwaltung (XXXiX). − Finanzen (XlV). − ministerwech-
sel (liV). − Zum kommentar (lVii).

Reactio triumphans – die Installierung des Neoabsolutismus

a) die augusterlässe

mit der errichtung des reichsrates am 13. april 1851 war ein wichtiger schritt zur 
Verwirklichung des „großen planes“ gesetzt worden, der offenbar zwischen dem monar-
chen und dem kommenden mann der österreichischen politik, karl Friedrich Freiherr 
kübeck von kübau, verabredet worden war. allerdings nur der erste schritt, und kübeck 
wartete ungeduldig darauf, weitere zu setzen1. seine Geduld wurde nicht lange strapaziert, 
denn schon mitte mai 1851 erhielt er den kaiserlichen auftrag, eine arbeit über die 
politischen Verhältnisse des österreichischen kaiserstaates zu verfassen2. es sollten freilich 
drei Wochen vergehen – wohl durch die außenpolitischen ereignisse bedingt − bevor der 
kaiser anfang juni dieses thema erneut zur sprache brachte und „auf politische Verän-
derung unserer Zustände“ drängte, worauf der reichsratspräsident um „mündliches 
 Gehör“ in dieser sache bat3. Zwei tage später hatte er dann Gelegenheit, seine ansichten 
Franz joseph ausführlich darzulegen4. kübeck begann mit einer analyse der vormärz-
lichen Zustände, die letztlich für den ausbruch der revolution verantwortlich waren. 
neben der inkompetenz des monarchen diagnostizierte er die schwäche von dessen 
Vertretung, „also auch der regierung“, und ortete Verrat oder wenigstens kurzsichtigkeit 
höchst gestellter organe. daß das system unter Ferdinand dennoch 13 jahre funktioniert 

* Die Kapitel reactio triumphans, ministerwechsel und Zum kommentar wurden von Thomas Kletečka, 
die Kapitel Gesetze und Verwaltung und Finanzen von Anatol Schmied-Kowarzik verfaßt.

1 Siehe dazu thomas kletečka, einleitung. In: die protokolle des österreichischen ministerra-
tes 1848 – 1867 [weiterhin zit. als ömr.] ii/4: das ministerium schwarzenberg, 14. oktober 1850 
– 30. mai 1851, bearbeitet und eingeleitet von thomas kletečka, unter mitarbeit von anatol schmied-
kowarzik (Wien 2011) XXXiV.

2 Friedrich Walter (hg.), aus dem nachlaß des Freiherrn carl Friedrich kübeck von kübau. tage-
bücher, briefe, aktenstücke (1841–1855) (= Veröffentlichungen der kommission für neuere Geschich-
te österreichs 45, Graz/köln 1960) 68, Tagebucheintragung v. 14. 5. 1851.

3 ebd. 71, Tagebucheintragung v. 3. 6. 1851.
4 Der von Kübeck eigenhändig verfaßte leitfaden für diese Ausführungen abgedruckt in Walter, nachlaß 

kübeck 204 ff.
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hatte, schrieb kübeck „dem zweckmäßigen und gut berechneten organismus der Ver-
waltung“ zu. das waren vor allem die geglückte symbiose zwischen administration und 
der gesellschaftlichen ordnung, die sich in der territorialeinteilung manifestierte, und 
das kollegialsystem, das die kollektive autorität stärkte und somit unterordnung und 
Gehorsam nachhaltig förderte. nach diesem ideologischen bekenntnis stellte der reichs-
ratspräsident fest, daß nur die schwäche der politischen Führung, die sich einige wenige 
machthungrige zunutze gemacht hätten, die revolution von 1848 ermöglicht hatte, da 
die große masse der bevölkerung nie grundlegende politische Veränderungen anstrebte. 
die große sünde, die nach der niederwerfung der revolution begangen wurde, führte 
kübeck weiter aus, lag darin, daß anstelle einer stärkung des monarchen, des monarchi-
schen prinzips, genau das Gegenteil stattfand. der reichstag wurde nicht eliminiert, es 
wurde sogar eine Verfassung ins leben gerufen und, was der Vortragende besonders 
hervorhob, es gab ein verantwortliches ministerium.
die Frage der ministerverantwortlichkeit bildete neben dem Weiterbestehen der Verfas-
sung den wichtigsten kritikpunkt kübecks an den bestehenden politischen Verhältnissen. 
diese Frage, vor allem das „wem gegenüber“, war freilich ganz und gar nicht geklärt; die 
endgültige klärung war immer wieder hinausgeschoben worden5. kübeck faßte aber den 
begriff von der Verantwortlichkeit der minister, des ministeriums, dahin auf, daß sich 
dahinter die idee der Volkssouveränität verberge, somit prinzipiell der idee des monar-
chischen prinzips diametral entgegenstünde und unter den konkreten politischen bedin-
gungen nur den monarchen diskriminiere, da sie die „ausübung einer despozie“ des 
ministeriums, das ja in seinem namen regiere, ermögliche.
die regierung habe unter dem mantel der Verantwortlichkeit eine ihr nicht zustehende 
machtfülle erlangt und sie dazu benützt, die alten einrichtungen durch neue, gänzlich 
ungeeignete zu ersetzen; so die „unnöthige neue territorial-eintheilung“, so die einfüh-
rung der „land- und kreistage auf revoluzionärer Grundlage“ und die „republikanische 
Gemeindeordnung“ genauso wie eine „kostspielige revoluzionäre rechtspflege“. kübeck 
beklagte auch die „Wuth nach uniformität“, die man mit „macht-einheit“ verwechsle 
und die nur nationale kränkungen und „unsicherheit des eigenthums, insbesondere des 
großen Grundbesitzes“ hervorrufe. all diese maßnahmen würden zudem, da die entspre-
chenden ministeriellen Vorträge veröffentlicht würden, den monarchen als komplizen 
der regierung erscheinen lassen. 
um die politischen Verhältnisse des österreichischen kaiserstaates wieder ins lot zu 
bringen, empfahl der reichsratspräsident die sofortige „restaurazion der kaiserlichen 
autorität“. das ebenfalls mögliche szenario der sofortigen aufhebung der oktroyierten 
Verfassung verwarf er als ungeeignet: es biete sich keine formelle Veranlassung dazu, die 
neuen – ungeeigneten − administrativen einrichtungen würden weiter in kraft bleiben 

5 Siehe dazu helmut rumpler, ministerrat und ministerratprotokolle 1848–1867. behördengeschicht-
liche und aktenkundliche analyse (= einleitungsband zu die protokolle des österreichischen 
ministerrates 1848–1867, Wien 1970) [im folgenden zit. als ömr. einleitungsband] 29 f. und ders., 
monarchisches prinzip und ministerverantwortlichkeit in österreich und preußen 1848–1867. In: 
bericht über den 11. österreichischen historikertag in innsbruck 1971 (= Veröffentlichungen des 
Verbandes österreichischer Geschichtsvereine 19, Wien 1972) 68–76, hier 70 f. mit weiteren Literatur- 
und Quellenhinweisen.
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und die maßnahme würde für überflüssige aufregung sorgen. Zur herstellung der vollen 
souveränität des kaisers müßte die stellung des ministeriums geändert werden; die 
Verantwortlichkeit wäre deutlich als die Verantwortlichkeit dem kaiser gegenüber zu 
definieren, und die regierung durch einen eid ohne Verfassungsbezug dem souverän 
neu zu verpflichten. das ministerium wäre als Vollzugsorgan des kaiserlichen Willens in 
aller öffentlichkeit zu bezeichnen und die allgemeine Wirksamkeit des Gesamtministe-
riums als auch die besondere Wirksamkeit der einzelnen ministerien neu zu formulieren. 
kübeck schlug weiters vor, einen eigenen polizeiminister zu ernennen, der zwar sitz und 
stimme im ministerrat haben, aber direkt dem kaiser unterstellt sein sollte. das unter-
richts- wäre mit dem innenministerium, das landeskultur- mit dem handelsministerium 
zu verschmelzen, und das montanistikum wäre dem Finanzministerium einzuverleiben. 
kübeck schwebte auch eine aufwertung des reichsrates vor: ihm sollte nun auch das 
initiativrecht in Gesetzes- und Verordnungsfragen zukommen, der kaiser sollte den 
Vorsitz übernehmen, alle Gesetzes- und Verordnungsangelegenheiten, die nicht vom 
reichsrat ausgingen, sowie wichtige besetzungen sollten von diesem Gremium beraten 
werden. dann hätte der reichsrat eine kontrollfunktion gegenüber dem ministerrat 
auszuüben und die revision der früher von kübeck beanstandeten neuen organisations-
formen vorzubereiten. die statthaltereien wären auf eine kollegiale basis zu stellen; von 
ihnen sollte schließlich der ruf nach aufhebung der Verfassung kommen.
der von diesen ausführungen „ergriffene“ kaiser forderte den reichsratspräsidenten auf, 
seine Gedanken zu papier zu bringen und ihm vorzulegen6. es sollte, trotz der urgenzen 
des monarchen, zehn tage dauern, bis kübeck diesen auftrag erfüllt hatte und das ope-
rat an seinen herrn übersenden konnte7.
das schriftstück wiederholte detailliert kübecks mündlich vorgetragene ansichten. die 
vehemente stellungnahme gegen den konstitutionalismus, den der reichsratspräsident 
als bloßes Zwischenstadium auf dem Weg zur republik ansah, bildete den theoretischen 
ansatzpunkt. kübeck „bewies“, daß – mit ausnahme Wiens – die revolutionären Forde-
rungen der abgelaufenen epoche keine unterstützung in der bevölkerung vorgefunden 
hätten. allein das „regierungsrecht des monarchen“ als ideologische basis biete eine 
legitime möglichkeit zur Veränderung, zur reorganisation der bestehenden strukturen. 
damit stehe es dem monarchen ohne weiters zu, auch die Verfassung, die sich eben als 
Fehler erwiesen hat, wieder zu beseitigen und dem durch keine regierung eingeschränk-
ten monarchischen prinzip Geltung zu verschaffen. das prozedere, das kübeck für das 
erreichen dieses Zieles entwarf, entsprach seinen mündlich gegebenen Vorstellungen.
der kaiser war mit den ansichten und Vorschlägen des reichsratspräsidenten vollkom-
men einverstanden und auch gewillt, sie in die tat umzusetzen, wollte aber erst mit Felix 
Fürst zu schwarzenberg die angelegenheit besprechen, da er vermeinte, ihm dies schul-

6 max Freiherr v. kübeck (hg.), tagebücher des carl Friedrich Freiherrn kübeck von kübau 2/1 (Wien 
1909) 56, Eintragung v. 5. 6. 1851.

7 Walter, nachlaß kübeck 72, Tagebucheintragungen v. 13. und 16. 6. 1851. Die Arbeit Kübecks abge-
druckt in hans schlitter, Versäumte Gelegenheiten. die oktroyierte Verfassung vom 4. märz 1849 
(Zürich/leipzig/Wien 1920) 209–222.
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dig zu sein. das beunruhigte allerdings kübeck, da er sich nicht vorstellen konnte, daß 
der ministerpräsident auf seine Vorschläge eingehen würde8.
doch Franz joseph plagten skrupel, er befürchtete den rücktritt schwarzenbergs und er 
wußte offenbar nicht, wie er dem ministerpräsidenten dessen weitere politische demon-
tage beibringen sollte. deswegen beauftragte der junge monarch den erfahrenen reichs-
ratspräsidenten, einen „geeigneten auszug“ aus seiner arbeit „zur mittheilung an Fürsten 
schwarzenberg“ anzufertigen9. kübeck tat wie ihm befohlen; doch nun trat das ein, was 
schon beim Zustandekommen des reichsratsstatuts den reichsratspräsidenten in größte 
sorge versetzt hatte – der kaiser, von der möglichen demission des ministerpräsidenten 
beunruhigt, ja geradezu schmerzhaft berührt, begann zu schwanken. kübeck mußte 
seinen „geeigneten auszug“ dreimal umarbeiten, bis am 7. juli endlich die richtige Form, 
die sich weitgehend am ersten entwurf orientierte, gefunden werden konnte10.
nachdem diese hürde genommen war, teilte der kaiser dem ministerpräsidenten münd-
lich das kübecksche operat über die notwendigen maßnahmen zur „normalisierung“ 
der politischen Verhältnisse mit. schwarzenberg zeigte sich im großen und ganzen ein-
verstanden, bat aber um aufschub der maßnahmen, um die geplante anleihe ungestört 
über die bühne bringen zu können. das wurde ihm von Franz joseph zugestanden, der 
an eine Verzögerung von ein paar tagen, höchsten ein paar Wochen glaubte. anders 
kübeck. der reichsratspräsident vermutete hinter dieser Vorgehensweise des regierung-
schefs nur eine hinhaltetaktik mit dem Ziel, „die sache scheitern zu machen“11. nach-
dem schwarzenberg auch schriftlich um die Verschiebung des politischen aktes bis zum 
abschluß der finanziellen operation ersucht hatte, sah sich kübeck in seiner befürchtung 
bestätigt und opponierte dagegen12. als Finanzexperte war ihm sehr wohl bewußt, daß 
die von ihm propagierten politischen maßnahen sich keinesfalls positiv auf den Verlauf 
der anleihe auswirken konnten, doch er hatte seine präferenzen klar gemacht. in dieser 
kritischen situation konnte er auch die gestellte Frage, ob er, falls der Finanzminister „in 
die neue kombination nicht eingehen und seiner stelle entsagen sollte“, das Finanzressort 
übernehmen würde, nur mit einem ja beantworten13. die durchführung der „großen 
maßregel“, wie kübeck sie nannte, verzögerte sich erneut; erst nach einem kurzurlaub 
des kaisers in ischl konnte der reichsratspräsident befriedigt notieren: „Fester entschluß 
des kaisers zur ausführung der bewußten maßregel.“14 und der reichsratspräsident stieß 
sogleich nach. am 12. august 1851 richtete er einen Vortrag an den kaiser, in dem er 
auf die konsequenzen der neuen politischen situation einging15. Zwei Fragen waren es, 

8 Walter, nachlaß kübeck 72, Tagebucheintragung v. 17. 6. 1851.
9 ebd. 73, Tagebucheintragung v. 23. 6. 1851.
10 Siehe dazu ebd., 73 f., die Tagebucheintragungen v. 28. 6., 30. 6., 2. 7. und 7. 7. 1851. Zwei der Kübeck-

schen Entwürfe mit eigenhändigen Anmerkungen des Kaisers versehen und mit Vorträgen Kübecks v. 27. 6. 
und 2. 7. 1851 eingeleitet in hhsta., rr., präs. 151/1851.

11 kübeck, tagebücher 2/1, 57, Eintragung v. 13. 7. 1851. Zur Anleihe von 1851 siehe unten Kapitel 
 Finanzen.

12 Walter, nachlaß kübeck 74, Tagebucheintragung v. 19. 7. 1851. 
13 ebd. 75, Tagebucheintragung v. 21. 7. 1851.
14 Walter, nachlaß kübeck 75, Tagebucheintragung v. 11. 8. 1851.
15 hhsta., rr., präs. 151/1851.
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die kübeck als vordringlich zu lösen wünschte: den Wirkungskreis der minister, des 
Gesamtministeriums und der statthalter und als zweites die Verfassungsrevision. Was den 
Wirkungskreis betraf, erwartete der reichsratspräsident bei der neudefinierung keine 
großen schwierigkeiten, „da aus der früheren und neuren Zeit behelfe genug vorhanden 
sind, welche benützt werden können“, und empfahl, die lösung dieser aufgabe dem 
reichsrat, „als dem dabei unbefangensten organ“, zu übertragen; dessen präsidium 
könnte mit dem ministerpräsidenten die teilnahme einzelner ministerien an den ent-
sprechenden beratungen vereinbaren. die Verfassungsfrage war schwieriger und viel 
weiter reichend, da sie „schon in das leben gerufene, manche bereits gesetzlich promul-
gierte aus der Verfassungsurkunde abgeleitete einrichtungen“ betraf. es müssen, erklärte 
kübeck, bei der lösung dieser Frage zugleich auch Vorschläge über die „künftigen insti-
tuzionen“ vorgelegt werden. als ersten schritt bei der problemlösung schlug er dem 
kaiser vor, je ein Gutachten vom minister- und vom reichsratspräsidenten einzufordern, 
um auf dieser Grundlage weitere Verfügungen zu treffen. 
am 16. august kamen dann kübeck, schwarzenberg und alexander bach unter dem 
Vorsitz des monarchen zusammen, um die letzten Vorbereitungen zur durchführung der 
zu ergreifenden maßnahmen zu besprechen, und kübeck konnte notieren: „Vollkomme-
ne Übereinstimmung“16. tags darauf, einem sonntag, fand schließlich jener ministerrat 
mit dem kaiser als Vorsitzenden statt, in dem die maßregeln, die implizit den formalen 
beginn des neoabsolutismus einleiteten, verkündet und beschlossen wurden17.
einleitend erklärte Franz joseph die „unanwendbarkeit des sogenannten englisch-fran-
zösischen konstitutionellen prinzips auf den österreichischen kaiserstaat“, somit die 
unmöglichkeit der durchführung der oktroyierten märzverfassung von 1849. schwar-
zenberg machte dann seine ministerkollegen mit dem inhalt der kübeckschen Vorschlä-
ge und den entwürfen der diesbezüglichen kabinettschreiben bekannt. er stellte sich 
ganz hinter die zu ergreifenden maßnahmen, genauso wie bach, Ferdinand edler v. 
thinnfeld und anton Freiherr v. csorich di monte creto18. lediglich philipp Freiherr 
v. krauß brach – wenig überraschend − eine lanze für den konstitutionalismus, berief 
sich auf seinen als verantwortlicher minister geleisteten eid und verwies auf den verhee-
renden eindruck, den eine aussetzung der Verfassung auf die österreichischen Finanzen 
haben werde, insbesondere auf die anlaufende anleihe. unter diesen – neuen – umstän-
den, erklärte der Finanzminister, könne er nicht mehr sein amt versehen. auch leo Graf 
v. thun und hohenstein äußerte bedenken, die sich allerdings nicht auf das prinzipiel-
le der gedachten maßnahmen bezogen, sondern das praktische, vor allem das Gemein-
dewesen, betrafen, und erbat sich bedenkzeit für die Zusage für seine weitere mitwirkung 
als minister unter den veränderten bedingungen. all das war freilich nichts anderes als 
ein sturm im Wasserglas, die entscheidung war auf höchster ebene längst gefallen, selbst 
im ministerrat hatten die proponierten maßnahmen eine mehrheit gefunden, und so 

16 Walter, nachlaß kübeck 75, Tagebucheintragung v. 16. 8. 1851.
17 MR. v. 17. 8. 1851/I.
18 Baumgartner und Karl Krauß waren aus unbekannten ursachen der Sitzung fern geblieben, kübeck, 

tagebücher 2/1, 58, Eintragung v. 17. 8. 1851.
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konnte der kaiser unter der Verpflichtung der anwesenden zur strengsten Geheimhal-
tung die emotionsgeladene sitzung schließen19.
die Geheimhaltung sollte nicht lange währen. am 26. august 1851 publizierte die 
Wiener Zeitung die kabinettschreiben, datiert mit 20. august, die die politische Wende 
zum neoabsolutismus offiziell ankündigten20. Zwei dieser kabinettschreiben waren an 
schwarzenberg gerichtet. im ersten wurde die Verantwortlichkeit des ministeriums als 
ausschließlich dem monarchen gegenüber definiert und bestimmt, daß das ministerium 
die „unbedingte treue“ durch einen eid in die hände des kaisers zu geloben hätte. auch 
unter den veränderten umständen verblieb dem ministerium das initiativrecht bei Ge-
setzesentwürfen u. dgl. sowohl das Gesamtministerium als auch die einzelnen minister 
waren direkt dem kaiser für die einhaltung und durchführung der bestehenden Geset-
ze verantwortlich, wobei sich der kaiser vorbehielt, die jeweiligen Wirkungskreise neu 
zu bestimmen. die ministerielle Gegenzeichnung hatte sich von nun an nur auf die 
kundmachung der Gesetze oder kaiserlichen Verordnungen zu beschränken und hatte 
bloß die „bedeutung der Gewährleistung, daß die bestimmte Form beobachtet und die 
kaiserlichen beschlüsse genau und richtig aufgenommen werden“. als äußeres Zeichen 
der neuen stellung des ministeriums hatte bei der kundmachung der Gesetze die Floskel 
„nach Vernehmung meines ministerrates“ die bisherige Form „auf antrag meines mini-
steriums“ zu ersetzen. das zweite kabinettschreiben enthielt den auftrag, gemeinsam mit 
dem reichsratspräsidenten die „Frage über den bestand und die möglichkeit der Voll-
ziehung der Verfassung vom 4. märz 1849“ zu beraten, wobei das prinzip „der monar-
chischen Gestaltung und der staatlichen einheit“ des reiches als Voraussetzung zu gelten 
hätte. das an kübeck gerichtete kabinettschreiben bestimmte, daß von nun an der 
reichsrat ausschließlich als rat des kaisers und der krone zu gelten habe. Folgerichtig 
waren alle Gesetzes- und Verordnungsentwürfe des ministeriums nicht mehr direkt, 
sondern über den monarchen an den reichsrat zur begutachtung zu richten. der kaiser 
behielt sich weiters vor, nach eigenem Gutdünken minister zu den beratungen des 
reichsrates zu berufen.
mit den erlässen vom 20. august 1851 hatte sich kübeck mit seinen ideen auf der 
ganzen linie durchgesetzt. durch die eindeutige bestimmung der Verantwortlichkeit des 
ministeriums dem monarchen gegenüber war die von kübeck so heftig kritisierte und 
in der politischen praxis wohl auch bestehende (Gleich)stellung der regierung dem 
kaiser gegenüber wesentlich verändert worden und zwar ganz im sinne des autokrati-
schen prinzips. das ministerium, die einzelnen minister waren in ihrer regierungstätig-
keit von nun an nicht mehr gleichberechtigte antragsteller, sondern ausführungsorgane 
des monarchischen Willens. der auftrag zur beratung über die möglichkeit der durch-
führung der Verfassung war eine nur schlecht verhüllte aufforderung, die aufhebung der 

19 Kübeck notierte die Gesichter bei dieser sitzung verriethen allseitige Gemüthsaufregung, ebd.
20 Es handelte sich um drei Kabinettschreiben, publiziert u. a. als rgbl. nr. 194/1851 (Festlegung der 

V erantwortlichkeit des Ministeriums), ebd., nr. 197/1851 (Auftrag zur Revision der Verfassung), an den 
Ministerpräsidenten adressiert, und ebd., nr. 196/1851 (Änderung des Reichsratstatutes) an den Reichsrats-
präsidenten; ein weiteres Kabinettschreiben an Schwarzenberg vom selben Tag, ebd., nr. 195/1851, teilte 
ihm nur das an Kübeck gerichtete Kabinettschreiben mit. 
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Verfassung in die Wege zu leiten. Wenn auch die absicht kübecks, den Vorsitz des 
reichsrates durch den kaiser besorgen zu lassen und dem reichsrat das initiativrecht 
einzuräumen, nicht in die tat umgesetzt worden war, so wurde die stellung dieser kör-
perschaft allein schon durch die degradierung des ministerrates – wozu auch die bestim-
mung gehörte, daß der kontakt zwischen dem ministerrat und dem reichsrat ausschließ-
lich über den monarchen stattfinden sollte – in der politischen machtkonstellation ge-
stärkt. kübeck war in seiner vorsichtigen art optimistisch. „der erste schritt aus der lüge 
zur Wahrheit ist geschehen“, kommentierte er die getroffenen entscheidungen in einem 
brief an seine tochter lina derchich21. die identifizierung des bisher bestandenen 
 politischen systems, das durch die Verantwortlichkeit der regierung gegenüber einer 
letztendlich auf der Volkssouveränität beruhenden Verfassung gekennzeichnet war, mit 
der lüge und der durchsetzung des monarchischen prinzips mit der Wahrheit bildeten 
für den tiefreligiösen kübeck axiome seines ideologischen und daraus resultierenden 
politischen credos.
unter den geänderten bedingungen schienen einige der protagonisten des alten politi-
schen systems die konsequenzen gezogen zu haben. philipp krauß, karl ritter v.                                                                                                             
krauß und thun wollten ihre ministerposten räumen, blieben aber dann in ihrer stel-
lung. obwohl kübeck ihren vorläufigen Verbleib aus taktischen Gründen begrüßte, 
konnte er die bissige bemerkung „merkwürdige leute“ nicht unterdrücken22.

b) der neue eid

Zur umsetzung der kaiserlichen aufträge vom 20. august 1851 erwies es sich als not-
wendig, zunächst die Frage der beeidigung der beamten zu klären. nachdem bach im 
ministerrat vom 27. august 1851 diese Frage kurz thematisiert hatte23, brachte sie der 
kaiser am folgenden tag in einem von ihm präsidierten ministerrat erneut zur sprache 
und unterstrich damit die bedeutung, die er dieser angelegenheit beimaß24. es ginge 
darum, erklärte der monarch, bis zum Zustandekommen der neuen einrichtungen, die 
durch die kabinettschreiben vom 20. august ins auge gefaßt worden seien, sich der treue 
und des Gehorsams der beamten zu versichern. Franz joseph betrieb die neue eidesab-
legung energisch weiter und ordnete für den 7. september eine weitere ministerberatung 
zu diesem thema an25. der innenminister legte einen entwurf der neuen allgemeinen 
eidesformel vor, und der kaiser bestimmte, daß diese Formel dem ministerpräsidenten 
mittels eines handschreibens, das dieser selbst entwerfen und dem kaiser vorlegen sollte, 
zur weiteren Verwendung mitgeteilt werde. die Frage, ob in dem neuen eid die enthe-
bung von der eidesleistung auf die Verfassung ausdrücklich zu erwähnen wäre, wurde 
verneint; diese erwähnung sollte in dem zu entwerfenden handschreiben an den mini-
sterpräsidenten platz finden. nachdem sich der ministerrat am nächsten tag auf die 

21 Brief v. 27. 8. 1851, hhsta., depot kübeck, Fasz. karl F. kübeck an seine kinder.
22 kübeck, tagebücher 2/1, 59, Eintragungen v. 21. und 27. 8. 1851.
23 MR. v. 27. 8. 1851/IX.
24 MR. v. 28. 8. 1851/I.
25 MR. v. 7. 9. 1851/I.
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Formulierung des handschreibens geeinigt hatte, ergingen mit 12. september zwei 
handschreiben an schwarzenberg, in denen die ausdrückliche auslassung des Verfas-
sungsbezuges und die maßnahmen bei etwaiger Verweigerung der eidesablegung, also 
die entlassung aus dem staatsdienst, behandelt und die allgemeine eidesformel − ohne 
jeden bezug auf die Verfassung – mitgeteilt wurde. bach erhielt ein handschreiben be-
züglich der beeidigung der statthalter. und der kaiser hielt eigenhändig fest: „alle 3 
handbillets sind nicht zu veröffentlichen“26. „Zur erzielung der notwendigen Überein-
stimmung“ weiterer, nach ressort, aufgabe und stellung unterschiedlicher eidesformeln 
beschloß der ministerrat mehr als einen monat später, eine kommission unter dem 
Vorsitz ransonnets ins leben zu rufen, was als Versuch angesehen werden kann, in die-
sem punkt eine reichsweite reform durchzusetzen. die kommission erarbeitete richtli-
nien, nach denen dann die einzelnen minister besondere eidesformeln für beamte ihrer 
ministerien mit Vorträgen zur kaiserlichen sanktion vorlegten – und die allesamt uner-
ledigt blieben27. die minister selbst legten am 10. oktober den neuen eid ab, nicht mehr 
auf die Verfassung, sondern allein auf Franz joseph i. und seine erben und im bewußt-
sein der ausschließlichen Verantwortlichkeit dem herrscher gegenüber, so daß kübeck 
mit befriedigung (und häme) notieren konnte: „endliche beeidigung der minister, 
deren Gewissensskrupel durch die aufopfernde liebe für ihre plätze besiegt sind.“28

c) die „Verfassungsrevision“ oder: der Weg zu den silvesterpatenten

die Frage der eidesleistung war freilich die leichteste aufgabe, die es unter den neuen 
politischen Verhältnissen zu lösen galt, denn der neue eid diente hauptsächlich dazu, die 
ausführenden organe der Verwaltung – also das instrumentarium – für die großen Ver-
änderungen sicherzustellen. die wichtigste aufgabe war die aufhebung der oktroyierten 
Verfassung vom 4. märz 1849. den präsidenten des minister- und des reichsrates war 
der auftrag erteilt worden, gemeinsam diesbezügliche Gutachten und Vorschläge zu 
unterbreiten. kübeck machte sich anfang september an die arbeit und konnte bereits 
am 7. desselben monats schwarzenberg seine „Vorarbeit“, d. i. eine skizzenhafte darstel-
lung der zukünftigen politischen organisierung der monarchie, überreichen. bei dieser 
Gelegenheit erfuhr er, daß sich der ministerpräsident in der Verfassungsfrage an bach 
gewandt hatte, „um von ihm eine inspirazion zu erhalten“29. die „Vorarbeit“ kübecks 
enthielt eine mischung aus restaurativen und neoständischen ideen. Zwar postulierte er 
einen „haupttypus“ als Grundlage für die politische organisation des Gesamtreiches, 
doch müßten historisch gewachsene eigentümlichkeiten jedes einzelnen kronlandes 

26 Siehe MR. v. 8. 9. 1851/I. Die neue Eidesformel für Beamte abgedruckt bei moriz v. stubenrauch, 
handbuch der österreichischen Verwaltungs-Gesetzkunde 1, (Wien 1856) 166. Mit Vortrag v. 14. 2. 
1852 erstattete Bach Bericht über den Vollzug der Beeidigung der politischen Beamten; anbei das Verzeich-
nis der Statthalter, Länderchefs, Zivil- und Militärgouverneure, Distriktsobergespäne und der Präsidenten 
der Grundentlastungslandeskommissionen, die den neuen Eid bereits abgelegt hatten, ava., im., präs. 
5124/1851.

27 Siehe dazu MR. v. 15. 10. 1851/I, MR. v. 29. 10. 1851/II und MR. v. 12. 11. 1851/IV.
28 kübeck, tagebücher 2/1, 60, Eintragung v. 10. 10. 1851.
29 Walter, nachlaß kübeck 77, Tagebucheintragungen v. 3. und 7. 9. 1851.
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berücksichtigt werden. eine geeignete kommunikation und Zusammenarbeit der staat-
lichen Verwaltung mit „Faktoren der sozialen stellungen“ sollte die akzeptanz der be-
völkerung für die gesetzlichen und Verwaltungsmaßnahmen und für das monarchische 
prinzip erreichen. in der kübeckschen ideenwelt bedeutete dies eine teilweise rückkehr 
zur vormärzlichen, stark ständisch-feudal geprägten Verwaltungsstruktur, in der im we-
sentlichen die zugestandene Gemeindeselbstverwaltung zurückgedrängt, der einfluß des 
Großgrundbesitzes gegenüber dem kleinen Grundbesitz gestärkt würde. die landge-
meinden waren laut kübeck „geokratisch“ einzurichten, „das heißt in der art, daß der 
selbständige größere Grundbesitz auf die Gemeinden als einem Vereine kleiner Grund-
besitzer leitenden und überwachenden einfluß ausübe“. die staatliche kontrolle sollte 
dominant werden, wobei diese kontrolle landesfürstlich, also nach den einzelnen kron-
ländern differenziert und nach schon früher vorhandenen mustern installiert werden 
konnte. kübeck schlug eine staatliche Verwaltungshierarchie vom bezirks- über das 
kreisamt bis zur statthalterei vor; auf der untersten ebene, den bezirksämtern, sollten 
alle entsprechenden Verwaltungs- und juridischen Fragen behandelt werden – eine klare 
unterstellung der justiz unter die staatsgewalt und abkehr vom prinzip der Gewalten-
trennung. die oberste ebene, die statthalterei, hatte nach kübecks auffassung ihre 
Geschäfte wieder in kollegialer Form abzuwickeln. den zwei mittleren ebenen waren 
kreis- bzw. landesausschüsse beizugeben, die, wie der reichsratspräsident etwas kryp-
tisch ausführte „die keime und Faktoren für weitere politische institutionen im Zentrum 
der monarchie bilden, welche Gegenstand einer späteren aufgabe wären“30.
der präsident des reichsrates tat sein möglichstes, um die angelegenheit der Verfassungs-
revision zu beschleunigen – durch reklamation beim kaiser und in wiederholten Ge-
sprächen mit schwarzenberg und bach. kübeck sah den ministerpräsidenten und den 
innenminister als ein akkordiertes team an, in dem bach die rolle des spiritus rector 
zukam31. darüber hinaus verfaßte der reichsratspräsident ein weiteres schriftstück zu 
der anstehenden Frage, das er umgehend schwarzenberg übermittelte32. darin folgert 
kübeck, daß der kaiserliche auftrag, der mit dem ah. handschreiben vom 20. august 
ergangen war, kein „sächliches Gutachten“, sondern nur Vorschläge abverlangte, ob, wie 
weit und in welcher art und Weise eine Verfassungsrevision durchzuführen sei. in Wirk-
lichkeit sei die Verfassung in weiten teilen des reiches gar nicht und in den anderen nur 
stückweise in kraft, und manche in kraft getretene Verfassungsbestimmungen seien 
ohnedies durch die augusterlässe hinfällig. Was tatsächlich von den „konstitutiven be-
stimmungen“ zu beraten wäre, seien der künftige Wirkungskreis der ministerien oder die 
politische stellung der statthalter. besondere aufmerksamkeit – und sofortige behand-

30 Von dieser „Vorarbeit“ Kübecks existieren einige Versionen; die ursprüngliche, mit dem Vermerk erstes ela-
borat des reichsraths präsidenten in hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 3579/1851, abgedruckt als Beilage 
zum MRProt. v. 17. 12. 1851, Nr. 600 b, eine weitere, modifizierte, abgedruckt bei adolf beer, kübeck 
und metternich. denkschriften und briefe. In: denkschriften der kaiserlichen akademie der Wissen-
schaften. philosophisch-historischen classe 25 (Wien 1897) 47 f. 

31 Siehe dazu Walter, nachlaß kübeck 78, die Tagebucheintragungen v. 14. 9., 18. 9. und 21. 9. 1851, 
und kübeck, tagebücher 2/1, 59, Eintragung v. 12. 9. 1851.

32 hhsta., rr., präs. 134/1851, datiert mit 20. september 1851 und mit dem Randvermerk diese dar-
stellung wurde dem Fürsten schwarzenberg im kurzen Wege mitgeteilt.
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lung − verdienten die beschlossenen oder bereits durchgeführten „administrativ-judiziel-
len“ maßnahmen, da sie auf konstitutionellen ideen beruhten und unmittelbare auswir-
kungen auf das alltagsleben hätten. die behandlung der „rechtszusicherungen“ für die 
staatsbürger sei nicht so dringend, auftauchende Fragen könnten vorläufig auf admini-
strativem Wege „berichtiget, beschwichtiget oder behoben werden“. kübeck stellte fest, 
daß der kaiserliche auftrag zur Verfassungsrevision unter den aufgestellten prämissen nur 
zur abolition der Verfassung und der damit junktimierten Grundrechte führen könne; 
da eine rückkehr zu vormärzlichen Verhältnissen nicht empfehlenswert sei, müßten 
Fragen, die sich aus der aufhebung der konstitution ergaben, wie die umgestaltung des 
auf der Verfassung beruhenden systems der Verwaltung und organisierung aller Zweige 
des öffentlichen lebens, in den auszuarbeitenden antrag zur Verfassungsrevision subsu-
miert werden. Freilich könne dies nicht sofort durchgeführt werden, die aufgabe des 
minister- und des reichsratspräsidenten sei es vielmehr, Vorschläge über die Wichtigkeit 
und die reihenfolge der behandlung der fraglichen Gegenstände abzugeben. als vor-
dringlich bezeichnet kübeck die neuregelung der Wirksamkeit der ministerien und der 
stellung der statthalter. beides, stellt er befriedigt fest, sei auf kaiserlichen befehl bereits 
in arbeit. als weitere Gegenstände – in der reihenfolge ihrer Wichtigkeit – nennt er die 
„kritische prüfung der aus der Verfassung entnommenen Grundsätze und ihrer anwen-
dung in den provisorisch eingeführten politisch-gerichtlichen organismen“, womit die 
territoriale einteilung der länder, kreise und bezirke gemeint war, die neue struktur des 
Gemeindewesens, und die politischen und gerichtlichen organe. Zweitens sollen allge-
meine Grundsätze für die reorganisierung der genannten institutionen erstellt werden, 
dann, drittens, seien Vorschläge auszuarbeiten, welche rolle etwaige, die staatsgewalt 
beratende organe, die den maßgebenden gesellschaftlichen schichten des jeweiligen 
kronlandes zu entstammen hätten, spielen sollen, und viertens sei vorzuschlagen, wie die 
neu aufgestellten Grundsätze in den kronländern unter berücksichtigung ihrer 
 historischen individualität in die tat umgesetzt werden sollen. damit stellte der reichs-
ratspräsident nun die wichtigsten, bereits in kraft gesetzten „errungenschaften“ der 
Verfassung zur diskussion, denn davon betroffen waren unter anderem die landesstatu-
te, das Gemeindegesetz und die neue justizorganisation sowie die unabhängigkeit der 
richter und die Geschworenengerichte. Zur umsetzung der hier skizzierten Vorschläge 
schlägt kübeck die errichtung einer kommission aus mitgliedern des minister- und des 
reichsrates vor, die Vorarbeiten, also akkordierte Grundsätze zu den einzelnen punkten, 
liefern sollte. auf der basis dieser Vorarbeiten hätten dann, nach erfolgter kaiserlicher 
sanktion, die detaillierten beratungen der zuständigen organe, der einzelnen ministeri-
en und des reichsrates also, unter der direkten kontrolle des monarchen zu beginnen.
kübeck hielt während dieser Zeit kontakt mit den maßgeblichen männern der regierung, 
mit schwarzenberg und bach. doch die Gespräche über die Verfassungsrevision zogen 
sich ohne greifbare ergebnisse in die länge. dem reichsratspräsidenten gelang es erst am 
1. oktober nach zweistündiger unterredung, den ministerpräsidenten von seinen Verfah-
rensvorschlägen in der angestrebten revision zu überzeugen33. am übernächsten tag 

33 kübeck, tagebücher 2/1, 60, Eintragung v. 1. 10. 1851.
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legten die beiden präsidenten dem kaiser einen gemeinsamen Vortrag zu dieser Frage vor. 
dem Vortrag lagen zwei „ausarbeitungen“, von kübeck und von schwarzenberg, über 
den komplex Verfassungsrevision bei34. die „ausarbeitung“ kübecks war die bereits er-
wähnte arbeit vom 20. september 185135. die von schwarzenberg vorgelegte „ausarbei-
tung“ war eine in zwei abschnitte gegliederte arbeit von mehreren dutzend seiten36. 
Gleich zu anfang des ersten teils stellt der autor fest, daß der kaiserliche auftrag zur 
revision klar die aufhebung der Verfassung impliziere. die aufhebung habe unmittelba-
re auswirkungen auf bereits bestehende Verordnungen des privatrechtlichen, administra-
tiv-rechtlichen und konstitutiven lebens. im privatrechtlichen sektor müsse zugleich mit 
der abolition der Verfassung zur beruhigung der bevölkerung ein klarer ah. Willensaus-
spruch erfolgen. dieser sektor umfaßt das staatsbürgerrecht, die Freizügigkeit der person 
und des Vermögens, die „gleichmäßige Zugänglichkeit der öffentlichen Ämter und staats-
dienste“, dann die aufhebung des untertänigkeitsverbandes und die Grundentlastung – 
alle diesbezüglichen bestimmungen, folgert der autor, können weiter in kraft bleiben. 
die den nichtkatholischen konfessionen und den juden zugestandenen rechte werden 
hingegen in Frage gestellt. auf dem Gebiet der Verwaltung ist ohnehin durch die erlässe 
vom 20. august die stellung des ministerrates, das ist die ministerverantwortlichkeit, und 
des reichsrates eindeutig geregelt. die kompetenzen des reichsgerichtes und des rech-
nungshofes sind – stark einschränkend – neu zu definieren. die stellung der statthalter 
ist strikt nach dem monarchischen prinzip aufzufassen. das Gemeindewesen bedarf bei 
den städten keiner Änderung, bei den landgemeinden allerdings schon; hier sind die 
selbstverwaltung einzuschränken und die interessen des Großgrundbesitzes im höheren 
maße zu berücksichtigen. das alles hat unter Wahrung der je nach kronland divergieren-
den bedürfnisse in die Wege geleitet zu werden. in der justizverwaltung wird das prinzip 
der Gewaltentrennung auf der untersten ebene aufgegeben. die einheitliche Gesetzgebung 
und die Gleichstellung vor dem Gesetz bleiben aufrecht, die mündlichkeit und öffent-
lichkeit des Zivilprozesses wird hingegen in Frage gestellt. auch die institution der Ge-

34 Vortrag v. 3. 10. 1851 samt Beilagen, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 3759/1851.
35 Siehe Anm. 32.
36 Sie ist inhaltlich vollständig und formal überwiegend identisch mit der in der Fachliteratur so bezeichneten 

denkschrift bach; ähnlich auch die Bachschen andeutungen, Nr. 600 a; vgl. heinrich Friedjung, öster-
reich von 1848 bis 1860, 1 (stuttgart/berlin 1908) 479, joseph redlich, das österreichische staats- und 
reichsproblem. Geschichtliche darstellung der inneren politik der habsburgischen monarchie von 1848 
bis zum untergang des reiches 1/2 (leipzig 1920), 133 und Friedrich Walter, die österreichische Zen-
tralverwaltung; 3. abteilung: Von der märzrevolution 1848 bis zur dezemberverfassung 1867; 1: die 
Geschichte der ministerien kolowrat, Ficquelmont, pillersdorf, Wessenberg-doblhoff und schwarzenberg 
(= Veröffentlichung der kommission für neuere Geschichte österreichs 49, Wien 1964) 521 f. Die von 
Wilhelm brauneder, „bachs denkschrift“ von 1851: ein Forschungsirrtum. In: Werner ogris/Walter h. 
rechberger (hg.), Gedächtnisschrift herbert hofmeister (Wien 1996) 83–88, gebrachten Argumente gegen 
die Autorschaft Bachs sind von Georg seiderer, liberalismus und neoabsolutismus. studien zur Verfas-
sungspolitik und Verwaltungsreform in der habsburgermonarchie unter alexander bach 1848–1859. 
habilitationsschrift ludwig-maximilian-universität münchen. Fakultät für Geschichts- und kunstwis-
senschaften (masch. manuskript münchen 2004) 97, anm. 199 überzeugend widerlegt worden. Auch 
stefan lippert, Felix Fürst zu schwarzenberg. eine politische biographie (= historische mitteilungen. im 
auftrag der ranke Gesellschaft, Vereinigung für Geschichte im öffentlichen leben e.V. beiheft 21, stutt-
gart 1998) 388–393, dürfte die tatsächliche Urheberschaft dieser Denkschrift nicht erkannt haben.
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schworenengerichte wird angezweifelt, der Grundsatz der unabsetzbarkeit der richter 
verworfen. die Grundsätze der konfessionellen Freiheiten, der lehr- und lernfreiheit, der 
„zugesicherte schutz der nationalen entwicklung“ müssen nach neu erstellten prinzipien 
beraten und entschieden werden. bei den politischen rechten ist die Frage der preßfreiheit 
ohnehin schon in beratung; das petitionsrecht „ist ein rein theoretischer begriff“ und das 
Vereins- und Versammlungsrecht ist „glücklicherweise nie in Wirksamkeit getreten“. be-
züglich der „konstitutiven“ bestimmungen stehen die einheit des reiches und die selb-
ständigkeit der einzelnen kronländer außer Frage. die einschränkung der ausübung der 
regierungsgewalt des monarchen und die mitwirkung parlamentarischer körper bei 
ausübung gesetzlicher Gewalt sind hingegen untragbar geworden. somit sind der reichs-
tag, die landtage sowie die landesverfassungen aufzuheben. Zugleich muß klar gemacht 
werden, welche institutionen die interessen der bevölkerung wahrzunehmen haben. der 
Verfasser schlägt auf landesebene eine beratende körperschaft vor, die „aus den wesent-
lichen Faktoren der Gesellschaft zusammengesetzt“ (also nach neoständischen prinzipien 
aufgebaut) ist und deren kompetenzen durch die landesfürstliche initiative beschränkt 
bleibt. analog dazu ist auf reichsebene ein beratendes „reichs-kollegium“ ins leben zu 
rufen. schließlich wird die krönung durch den papst zum Zeichen der hervorragenden 
stellung des monarchen angeregt.
dieser erste teil der von schwarzenberg vorgelegten „ausarbeitung“ stellte auf der basis 
der rechtswirklichkeit die notwendigen Änderungen vor, welche sich aus der aufhebung 
der Verfassung ergaben, die vom autor als beschlossen angesehen und von ihm akzeptiert 
wurde. unter dieser konkreten bedingung waren die gemachten Vorschläge zu sehen; die 
tendenz ging dahin, vom Geist der in der Verfassung kodifizierten bürgerlichen Freihei-
ten zu retten, was zu retten war. diese tendenz setzte sich im zweiten teil der „ausar-
beitung“ fort.
Zunächst werden ausführlich die meriten des alten, vormärzlichen systems gewürdigt, das, 
so der autor, gerecht, ausgewogen und in der bevölkerung angesehen und akzeptiert war. 
Warum soll, stellt dann der Verfasser des operats die rhetorische Frage, nicht auch heute 
ein ähnliches systems, getragen vom beamtentum und dem militär, bestand haben. Weil, 
antwortet er, eine „rein beamtlich-militärische regierungsweise den gegenwärtigen bedürf-
nissen und Verhältnissen der monarchie und der allgemeinen lage von europa nicht 
entsprechen werde“. Gerade die anzustrebende internationale bedeutung österreichs ge-
bietet es, eine solide herrschaftsgrundlage im inneren zu schaffen. denn die Verhältnisse 
haben sich in der letzten Zeit geändert, die öffentliche meinung ist nun mal gegen eine 
„beamtliche“ regierungsform. ihre durchsetzung führt unweigerlich zum einsatz militä-
rischer mittel, der ausrufung des belagerungszustandes, was die monarchie sowohl nach 
innen als auch nach außen schwächt. dann wird die theoretische Grundlage für das Fol-
gende geliefert: „die politische einsicht der regierten in den Zusammenhang der allgemei-
nen und speziellen interessen ist eines der wichtigsten bindungsmittel für die monarchie, 
eine der dauerhaftesten Grundlagen für die anhänglichkeit an das regierende haus“. selbst 
die revolutionsepoche hat das bewiesen. es ist daher die pflicht der regierung, sich über 
die interessen der regierten zu informieren und ihren bedürfnissen rechnung zu tragen. 
am besten geschieht dies nicht auf Grundlage einer konstitutionell-parlamentarischen 
beteiligung weiter bevölkerungsteile, sondern unter schaffung der bereits im ersten teil der 
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„ausarbeitung“ skizzierten institutionen der landes- beziehungsweise reichskollegien. es 
ist ein Gebot der stunde, wird weiter argumentiert, das reichskollegium sofort ins leben 
zu rufen, da es noch dauern wird, bis die Grundlage zu seiner beschickung – die landes-
kollegien – installiert werden können; jetzt könne der herrscher direkt die Geeigneten in 
dieses Gremium berufen und so den befürchtungen der bevölkerung, die nach der aboli-
tion der Verfassung entstehen können, entgegensteuern. „die berufung“, schließt der 
Vorschlag, „könnte übrigens anknüpfend an das reichsratsstatut in der Form der statuten-
mäßigen Verstärkung des reichsrates durch außerordentliche theilnehmer erfolgen“.
War der erste teil der von schwarzenberg vorgelegten „ausarbeitung“ ein programmati-
scher entwurf für die Gestaltung der politik nach der Verfassungsaufhebung, so war der 
zweite teil ein Versuch, die installierung eines reinen absolutismus zu verhindern und 
möglicherweise kümmerliche reste der konstitutionalismusidee zu bewahren. Vor allem 
der Vorschlag zur installierung eines reichskollegiums kann dahin gedeutet werden, 
wenngleich diese einrichtung nur als ein beratendes Gremium konzipiert war und sich 
schon stark an der ideenwelt des ständischen absolutismus anlehnte. Zugleich hatte der 
Verfasser offenbar das Ziel verfolgt, durch aufblähung des reichsrates die nach den 
augusterlässen gestärkte stellung dieser institution zu vermindern und so den einfluß 
kübecks indirekt zu schwächen. es sei angemerkt, daß hier das erste mal substantiell die 
idee eines „verstärkten reichsrates“ formuliert wurde. 
in dem bereits erwähnten Vortrag, dem diese beiden arbeiten angeschlossen waren, 
wurde nun behauptet, daß es zwischen den grundlegenden ansichten der beiden präsi-
denten keine wesentlichen unterschiede gäbe und die differenz lediglich darin bestünde, 
daß der ministerpräsident einige entscheidungen des kaisers zur sofortigen erledigung 
anregte, während der reichsratspräsident erst die ergebnisse eingehender beratungen 
abwarten wollte. schließlich wurde im beiderseitigen einverständnis vorgeschlagen, nach 
dem vom reichsratspräsidenten empfohlenen prozedere vorzugehen. der kaiser geneh-
migte die bildung einer gemischten kommission und befahl, „unverzüglich die nötigen 
einleitungen zur Vollziehung zu treffen“37.
die beiden präsidenten taten, wie ihnen befohlen. Von seite des ministeriums wurden 
die minister bach, andreas baumgartner und philipp krauß, von seite des reichsrates 
die reichsräte Franz Freiherr krieg v. hochfelden, norbert v. purkhart und anton sal-
votti Freiherr v. eichenkraft und bindenburg als mitglieder der kommission nominiert38. 
die instruktionen, die alle mitglieder erhielten, bestimmten, daß unter dem aspekt des 
monarchischen prinzips und der einheit des reiches nicht nur die revision der Verfassung 
ihre aufgabe war, sondern auch die kritische prüfung der aus den Grundsätzen dieser 
Verfassung hervorgegangenen organisation der politischen und gerichtlichen einrichtun-
gen, wie die territorial-, landes-, kreis- und bezirkseinteilung in den einzelnen kronlän-
dern, und das justiz- und Gemeindewesen überhaupt. sodann sollte die kommission 
Vorschläge für die allgemeinen Grundsätze zur reorganisation des politischen und justiz-
wesens liefern. Ferner war die Frage zu klären, welche „Faktoren aus den gesellschaftlichen 
schichten mit rücksicht auf die früheren historischen einrichtungen“ in etwaige bera-

37 Ah. E. v. 4. 10. 1851 auf den in Anm. 34 zit. Vortrag.
38 Die Einberufungsschreiben u. a. in hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 3759/1851. 



Das Ministerium SchwarzenbergXXii

tungskörper bei den regierungsorganen zu berufen wären. die oberaufsicht über diese 
kommission war paritätisch schwarzenberg und kübeck übertragen worden39. 
der tatsächliche beginn der beratungen verzögerte sich jedoch; krieg war eine Zeit lang 
bettlägerig, salvotti auf urlaub40. erst ende oktober trat die kommission zu Vorberatun-
gen zusammen. bach umriß zunächst die aufgaben der kommission, wobei er sich ziem-
lich genau an die Vorgaben aus den erwähnten instruktionen hielt. die anwesenden 
waren sich einig, daß es bei dieser ersten Zusammenkunft lediglich um einen mehr oder 
minder informellen meinungsaustausch zu den wichtigsten beratungsthemen ging. stoff 
für eine längere diskussion lieferten die textierung und der inhalt des i. abschnittes der 
oktroyierten Verfassung, also die bestimmungen über das reich. meinungsdifferenzen 
ergaben sich bei der stellung der serbischen Woiwodschaft, bei tirol – hier war es die 
Zuordnung von trient und brixen −, bei der erwähnung der Gleichberechtigung der 
Volksstämme (die, auch schon früher gewährleistet, als überflüssig erschien), und auch die 
bezeichnung „kronland“ wurde als nicht adäquat kritisiert. als weitere wichtige behand-
lungsfragen für die arbeit der kommission wurde die trennung der justiz von der Ver-
waltung, die öffentlichkeit und mündlichkeit des Gerichtsverfahrens mitsamt den Ge-
schworenengerichten, die unabhängigkeit der richter sowie die rolle der Gemeinde als 
unterstes administratives organ angesprochen − themen der abschnitte iV, V, iX, Xi und 
Xii der märzverfassung. einig war man sich hier, daß die trennung der justiz von der 
Verwaltung auf der untersten stufe nicht aufrechterhalten werden sollte und daß die 
richter, da beamte, nur bedingt unabhängig wären. schließlich einigte man sich in einer 
weiteren Vorberatung darauf, die justizorganisation in einem engeren kreis auszudiskutie-
ren, und daß die revision des Gemeindewesens die trennung zwischen stadt- und land-
gemeinde und die interessen des Großgrundbesitzes berücksichtigen sollte, die admini-
strative kompetenz der Gemeinde überhaupt neu zu definieren wäre, wobei Vorschläge 
von den jeweiligen landeskollegien zu kommen hätten, da diese die zu berücksichtigenden 
historischen eigenheiten der einzelnen länder besser zu würdigen wüßten. bach teilte die 
ergebnisse der Vorberatungen schwarzenberg am 5. november 1851 schriftlich mit41.
der kaiser war mit dem „schleppenden Gange“ der angelegenheit offensichtlich unzu-
frieden und übertrug kurzerhand die leitung der kommission seinem reichsratspräsiden-
ten42. darüberhinaus wies er, nach rücksprache mit kübeck und nach dessen Vorschlag, 
den ministerpräsidenten an, bis zum abschluß der kommissionsberatungen sorge dafür 
zu tragen, daß alle „organisch-reformierenden maßregeln“ eingestellt würden43. der 

39 Diese Instruktion u. a. als circulandum an Krieg, Purkhart und Salvotti in ebd., rr., Ga. 118/1851. 
40 Schreiben Kübecks an Schwarzenberg v. 10. 10. 1851 und v. 17. 10. 1851, beide in ebd., kab. kanzlei, 

mrZ. 3686/1851.
41 Schreiben Bachs an Schwarzenberg, ava., nachlaß bach 40, Fasz. Verfassung ii, anbei auch das Protokoll 

der Vorberatung v. 30. 10. 1851 und eine kurze Darstellung der Vorberatung v. 4. 11. 1851. Offenbar hat 
es zumindest noch eine weitere Kommissionssitzung, am 1. 10. 1851, gegeben, von der es aber keine schrift-
lichen Aufzeichnungen gibt, Walter, nachlaß kübeck 81, Tagebucheintragung v. 1. 10. 1851.

42 ebd., Tagebucheintragungen v. 5. und 8. 11. 1851; das entsprechende Handschreiben v. 8. 11. 1851 in 
hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 3852/1851. 

43 Vortrag Kübecks in Folge des mir mündlich ertheilten allerhöchsten auftrages v. 10. 11. 1851 mit dem 
Konzept des Kabinettschreibens, ebd., rr., präs. 180/1851; Original des Kabinettschreibens in ebd., kab. 
kanzlei, mrZ. 3786/1851.
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reichsratspräsident, der weder schwarzenberg und noch viel weniger bach traute, wachte 
mit argusaugen über die einhaltung dieser Weisung. als er darüber informiert wurde, 
daß man in ungarn mit der einführung der Gemeindeordnung, insbesondere mit der 
anstellung von Gemeindebeamten fortfahre und auch in Wien die aufhebung der Vor-
stadtgemeinden und die Vereinigung ihrer Verwaltungen und Vermögen mit der stadtge-
meinde weiter betreibe, beschwerte er sich nachhaltig über diese eigenmächtigkeit des 
innenministers44. der kaiser reagierte sofort und wies bach an, alle diese maßnahmen 
augenblicklich zu sistieren45. hinsichtlich der Verfassungsrevisionskommission enttäuschte 
kübeck die in ihn gesetzten erwartungen nicht. bereits drei tage nach seiner bestellung 
zum Vorsitzenden der kommission trat diese zur ersten „echten“ beratung zusammen, der 
noch weitere, am 13., 18., 20., 25. und 27. november 1851 und in drei protokollen 
zusammengefaßt, folgen sollten46. kübeck stellte sofort die axiome fest, unter denen sich 
die beratungen vollziehen sollten – „das prinzip und der Zweck der aufrechterhaltung 
aller bedingungen der monarchischen Gestaltung und der staatlichen einheit des reiches“. 
die parameter zum richtigen Verständnis der monarchischen idee lieferte er sogleich mit: 
die dynastische macht des staatsoberhauptes, die erblichkeit, die ungeteilte ausübung der 
gesetzgebenden, vollziehenden und richter lichen Gewalt, keinerlei autonomie der einzel-
nen länder und die untrennbarkeit aller unter der österreichischen krone vereinigten 
Gebiete – also absolutismus pur. dementsprechend sahen die beratungen und die be-
schlüsse der revisionskommission aus. unter der geschickten, bestimmten und bestim-
menden leitung des reichsratspräsidenten wurden die beratungen nach dem bereits in 
den Vorberatungen skizzierten schema abgewickelt. die darüber angefertigten protokolle 
sind insofern bemerkenswert, als sie einen unmittelbaren Zugang zur ideenwelt der prot-
agonisten, zu ihren ideologischen und politischen maximen ermöglichen. Zum teil han-
delte es sich um eine merkwürdige Vermischung traditionalistischer Vorstellungen mit der 
einsicht, neue strukturen schaffen beziehungsweise belassen zu müssen, da diese sich aus 
pragmatischen Gründen als notwendig erwiesen. so war es bei der um- und beschreibung 
des Gesamtreiches als einheit (besitz der krone) und der auflistung seiner einzelteile; die 
diskussion drehte sich um die neu kreierten selbständigen Verwaltungseinheiten, um ihre 
(Wert)stellung. in der Frage, ob den einzelnen ländern ein statthalter oder ein in der 
machthierarchie minderer Vertreter der staatlichen/kaiserlichen Gewalt vorstehen sollte, 
spielte sowohl die Größe des landes als auch die historische individualität eine rolle. hier 
zeigte sich auch der fast schon zwanghafte drang, alle spuren der revolution zu beseitigen 
− die bezeichnung „kronland“ wurde kritisiert, da dieser begriff eine neuschöpfung 
dieser epoche war. die trennung von Verwaltung und justiz wurde als prinzip aufgegeben, 
allerdings nur auf der untersten administrativen stufe, den bezirksämtern, sollte aber auf 
den höheren stufen befolgt werden. die bezirksämter waren dann auch als eine art funk-
tionaler ersatz für die aufgelöste, der landbevölkerung vertraute patrimonialverwaltung 
gedacht; das galt allerdings nur für die Form der Verwaltung, denn tatsächlich sollte hier 

44 Vortrag Kübecks v. 24. 11. 1851, ebd., rr., präs. 210/1851.
45 Das entsprechende Handschreiben (Abschrift) an Bach v. 25. 11. 1851, ebd.; siehe dazu auch die Vorträge 

Bachs v. 4. 12. 1851, ebd., kab. kanzlei, mrZ. 4072 und 4073 beide ex 1851.
46 Die Protokolle dieser Beratungen abgedruckt als ergänzende protokolle anderer provenienz i, ii, iii.
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die altständische, von den Gutsbesitzern wahrgenommene bedingte selbstverwaltung 
durch eine direkte staatliche (landesfürstliche) entscheidungskompetenz ersetzt werden. 
die Grundrechte, die bisher den Gemeinden zustanden, wurden mit dem seltsam anmu-
tenden argument, diese beruhten bloß auf theoretischen Grundlagen, weggewischt. eine 
mehr pragmatische, wenngleich zumindest diskussionswürdige begründung für diesen akt 
brachte die aussage, die Gemeinden wären gar nicht in der lage, die aufgaben ihres 
„natürlichen Wirkungskreises“ wahrzunehmen. Was tatsächlich hinter der beschneidung 
der Gemeindekompetenzen stand, brachte kübeck auf den punkt: „die freie Gemeinde 
beruht zu sehr auf demokratischer basis, und die graduelle steigerung von der freien orts- 
zur bezirks-, kreis- und landesgemeinde würde in der höchsten stufe zur freien reichs-
gemeinde, d. i. republik, führen.“ Folgerichtig war in den augen der kommission das 
primäre Ziel, das (erdrückende) Übergewicht der staatlichen administration sicherzustel-
len. ihren Verwaltungsstufen/einheiten – bezirk, kreis, statthalterei – stand lediglich auf 
der bezirksebene die Gemeinde als organ der selbstverwaltung gegenüber, die wesentli-
cher rechte beraubt, einer starken kontrolle des staates in fast allen bereichen unterwor-
fen war. auch hier gab es eine „begründung“: „der einfluß der lf. behörden auf die 
Gemeindeangelegenheiten hat sich zu allen Zeiten als höchst wohltätig, besonders in 
absicht auf die erhaltung des Gemeindevermögens bewährt.“ der in der Verfassung po-
stulierte mündige bürger wurde also zum objekt mit lediglich bedingter Verantwortungs- 
und handlungsfähigkeit herabgestuft und der obhut der staatlichen, landesfürstlichen 
autorität überantwortet. das galt vor allem für die ländliche bevölkerung, denn es sollte 
nachhaltig zwischen den land- und den stadtgemeinden unterschieden werden. Für die 
stadtgemeinde war eine andere struktur als für das „flache lande“ vorgesehen. das Wahl-
recht zu den Vertretungskörpern sollte nicht nur personen, sondern im größeren ausmaß 
interessen berücksichtigen, womit − als traditioneller aspekt – geistliche korporationen, 
der klerus, gemeint waren, aber auch korporationen, die materielle Zwecke verfolgten, 
also Gewerbe- und handelsvereinigungen. Vertretungsrechte wirtschaftlicher interessens-
verbände waren nichts neues, von bedeutung war, daß sie in Zeiten der politischen re-
aktion dennoch nicht übergangen wurden und so später als eine wichtige bedingung für 
die weitere ausbildung der bürgerlichen Gesellschaft dienen konnten. auf der anderen 
seite wurde aber die sonderstellung des Großgrundbesitzes bei der Gemeindebildung 
anerkannt, was ebenfalls weitreichende Folgen haben sollte. beim justizwesen folgte die 
revisionskommission dem Grundsatz, daß im gesamten reich die rechtsprechung und 
Verwaltung von den landesfürstlichen Gerichten, in Vertretung und im auftrag des mon-
archen, ausgehen werde. das axiom des monarchischen prinzips bestimmte auch die 
Frage der unabhängigkeit und unabsetzbarkeit der richter, der öffentlichkeit und münd-
lichkeit des Gerichtsverfahrens. alle Gerichtsbarkeit ging nun, so die einhellige meinung 
der kommission, vom monarchen aus und wurde in seinem namen von den richtern 
vollzogen. Zudem waren die richter beamte und somit – nicht zuletzt durch den neuen 
eid – ausschließlich dem kaiser gegenüber verantwortlich. das in der Verfassung postu-
lierte prinzip der Gewaltenteilung wurde vom monarchischen prinzip außer kraft gesetzt. 
die diskussion über die mündlichkeit und öffentlichkeit brachte keine klare mehrheits-
entscheidung; die argumentation ging von einem „gefährlichen und so oft mißbrauchten 
mittel“ bis zur durchaus wünschenswerten, weil das publikum beruhigenden kontrolle, 
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die die rechtmäßigkeit des Verfahrens garantiere. die Geschworenengerichte fanden 
unter den neuen bedingungen selbstverständlich keine existenzberechtigung.
die aufhebung der reichsverfassung bedingte nicht nur das ende der neuen, bereits 
beschlossenen landesverfassungen, es stellte sich nun die Frage, ob die alten, ständischen 
Verfassungen wieder eingeführt werden sollten. da das monarchische prinzip und die 
staatliche einheit des reiches als oberstes prinzip postuliert worden waren, war die kom-
mission einhellig der meinung, daß die Wiedereinführung der alten Verfassungen, die 
auf dem prinzip der Gewaltenteilung beruhten, nicht mehr zulässig war. um jedoch den 
ständischen erbadel, also das erblichkeitsprinzip, zu erhalten und zu stärken, wurde der 
kübecksche Vorschlag angenommen, so etwas wie adelsvereine zu gründen. diese sollten 
„keine Vereinigungen mit korporativen rechten“ sein, sie sollten mit politisch irrelevan-
ten, weitgehend ikonographischen Vorrechten ausgestattet werden, wie besonderen uni-
formen und bedeutungslos geworden Ämtern. aber gerade die beibehaltung dieser Äm-
ter relativierte die bedeutungslosigkeit, denn darin kam implizit die besondere, je nach 
kronland unterschiedlich „organisch“ entstandene Verbindung zwischen landesfürst und 
adel zum Vorschein. Weiters sollte auch die Gründung von Fideikommissen und majo-
raten erleichtert werden. eigene kreis- und landesausschüsse mit ausschließlich beraten-
der Funktion wären den staatlichen organen beizugeben, die sich aus Vertretern des 
Grundbesitzes, der kirche, der schule und der industrie zu rekrutieren hätten, wobei 
dem Grundbesitz ein dominierender einfluß einzuräumen wäre. auf der untersten Ver-
waltungsebene, wo administrative Verbindlichkeiten einzugehen wären, schlug die kom-
mission vor, den beratungsorganen gewisse entscheidungsrechte zuzubilligen, freilich 
unter strengster kontrolle der staatsorgane. die beratung der kommission schloß mit 
einigen Vorschlägen für das prozedere bei der Verwirklichung der dargelegten Vorschläge, 
wobei festgehalten wurde, daß die Vorschläge keine definitiven und umfassenden lösun-
gen aller sich aus der Verfassungsrevision ergebenden Fragen liefern könnten und daß 
den ministerien bei den Vorschlägen zur regelung einiger angelegenheiten nach bera-
tungen mit den landesstellen ein gewisser spielraum gelassen werden sollte. die schließ-
lich vom kaiser zu erlassenden, sehr allgemein gehaltenen Grundsätze für die durchfüh-
rungsarbeiten wären der öffentlichkeit bekanntzugeben.
kübeck übernahm es, eine „nachweisende Zusammenstellung der hauptergebnisse der 
berathungen der zum behufe der Verfassungs-revision aufgestellten commission“ abzu-
fassen, und er übermittelte sie dem ministerpräsidenten mit der bitte um lithographische 
Vervielfältigung47. es sollten zwei Wochen vergehen, bis schwarzenberg dieser bitte 
entsprach48.
nachdem also die schriftlichen unterlagen über die Verhandlungen und ergebnisse der 
Verfassungsrevisionskommission zur Verfügung standen, konnten die beiden maßgebli-

47 Walter, nachlaß kübeck 82, Tagebucheintragungen v. 26. und 28. 11. 1851. Schreiben (K.) Kübecks an 
Schwarzenberg v. 1. 12. 1851, hhsta., rr., präs. 218/1851. Die nachweisende Zusammenstellung u. 
a. in ebd., rr., Ga. 118/1851, abgedruckt bei redlich, staats- und reichsproblem 1/2, 140–155.

48 Schreiben Schwarzenbergs an Kübeck v. 15. 12. 1851 mit dem er die vervielfältigte nachweisende Zusam-
menstellung und die drei Protokolle der Verfassungsrevisionskommission zur Verfügung stellte, hhsta., rr., 
präs. 237/1851.
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chen Gremien, der ministerrat und der reichsrat, getrennt mit der abschließenden 
diskussion der „Verfassungsrevision“ am 17. bzw. am 18. dezember 1851 beginnen. der 
reichsrat brauchte dazu vier sitzungen und konnte bereits am 23. dezember 1851 die 
schriftlich ausgearbeiteten beratungsergebnisse vorlegen49. sie deckten sich vollinhaltlich 
mit den von der Verfassungsrevisionskommission vorgelegten Vorschlägen. der reichsrat 
zog daraus den schluß, daß die Verfassung vollständig aufzuheben wäre; lediglich die in 
ihrem iii. abschnitt ausgesprochene Gleichheit aller staatsangehörigen vor dem Gesetz 
und die aufhebung des untertans- und hörigkeitsverbandes mit den damit verbundenen 
leistungen wäre erneut zu garantieren. das proponierte prozedere, das deutlich die 
handschrift kübecks trug, sah vor, durch ein kaiserliches patent die Verfassung aufzuhe-
ben, um unmittelbar darauf die allgemeinen Grundsätze für die organisation in Form 
von handschreiben an den minister- und den reichsratspräsidenten zu publizieren.
die behandlung der ergebnisse der Verfassungsrevisionskommission im ministerrat ver-
lief nicht so glatt wie im reichsrat und zog sich in die länge. die bedenken, die gegen 
die in der „nachweisenden Zusammenstellung“ aufgelisteten beratungsresultate der kom-
mission vorgebracht wurden, waren schwerwiegend, ja sie widersprachen teilweise der 
von kübeck so hartnäckig verfolgten Generallinie. so zum beispiel, als karl krauß dar-
auf beharrte, daß „die staatliche einheit vornehmlich durch die einheit der regierungs-
maximen und der Gesetze dargestellt werde“ und dabei von seinem bruder und von bach 
assistiert wurde, die eine einheitliche Verwaltungsstruktur für das gesamte reich verlang-
ten, was wiederum im Gegensatz zur idee der historisch gewachsenen individualität der 
einzelnen länder stand. dem ministerrat genügte die bloße „personal- und territori-
aleinheit“ nicht, er beschloß eine erweiterte definition der staatlichen einheit, in die 
neben dem dynastischen prinzip und der politischen untrennbarkeit der einzelnen län-
der des reiches auch die einheit der Gesetzgebung, des rechtes und der Verwaltungs-
grundsätze sowie der vollziehenden Gewalt, der Zentralbehörden, „namentlich des mi-
nisteriums und zwar in seiner Gesamtheit“ gefordert wurde50. es gab auch kritik an 
einzelnen punkten hinsichtlich der von der kommission vorgeschlagenen Änderungen 
im justiz- und Verwaltungsbereich, wobei die tendenz eindeutig in richtung der beibe-
haltung der neuen strukturen ging, wie bei der ablehnung der Wiedereinführung der 
kollegialverfassung auf der höchsten Verwaltungsstufe der länder, der statthalterei51. in 
dieser art zogen sich die beratungen des ministerrates bis zum 24. dezember hin; dabei 
wurde etwa die hälfte der „nachweisenden Zusammenstellung“ durchgearbeitet52.
als die minister am 26. dezember zu einer weiteren beratung zusammenkamen, mußten 
sie eine unangenehme Überraschung erleben. ihr präsident teilte ihnen mit, daß er ent-
würfe von ah. kabinettschreiben, mit denen die außerkraftsetzung der Verfassung be-

49 Die ergebnisse der sitzungen und besprechungen des reichsrathes welche am 18., 19., 20. und 23. 
dezember 1851 über die demselben mitgetheilten protokolle der Verfassungs-revisions-commission nach 
der eminenten mehrheit der stimmen statt gefunden haben“ u. a. in hhsta., rr., Ga. 118/1851.

50 Siehe dazu MR. v. 17. 12. 1851/VIII, MR. v. 19. 12. 1851/IX und MR. v. 20. 12. 1851/IV.
51 Siehe dazu MR. v. 23. 12. 1851/III.
52 Siehe dazu die darstellung der abweichungen, welche in der nachweisenden Zusammenstellung der 

hauptergebnisse der berathung der commission zu den Vorarbeiten der revision der Verfassung vom 4. 
märz 1849 vom ministerrathe beschlossen worden sind, in hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 4391/1851.
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fohlen wurde, und auch die Grundsätze, nach denen die neue organisierung der wich-
tigsten Gegenstände des reiches erfolgen sollte, vom kaiser erhalten habe. der kaiser, 
erklärte schwarzenberg weiter, wünsche gleich morgen diese angelegenheit unter seinem 
Vorsitz zu beraten. der ministerrat ersuchte um „Fristerstreckung“, um die Grundsätze 
einer genauen prüfung unterziehen zu können53. das wurde offensichtlich zugestanden, 
denn in der nächsten ministerratssitzung, am 27. dezember, wurden diese Grundsätze, 
die nichts anderes waren als der wörtlich übernommene schriftliche bericht der reichs-
ratssitzungen über die ergebnisse der Verfassungsrevisionskommission54, kritisch bespro-
chen. die tendenz ging dahin, kümmerliche reste von dem, was auf der basis der 
Verfassung in die Verwaltungs- und justizstrukturen eingeflossen war, zu retten55. im 
Grunde genommen war es ein überflüssiger arbeitsaufwand, denn schon allein der um-
stand, daß der kaiser die propositionen des reichsrates als richtlinie für die zukünftige 
Gestaltung des reiches bestimmt hatte, zeigte deutlich die machtgrenzen des minister-
rates auf. am 29. dezember versammelten sich unter dem Vorsitz des kaisers sämtliche 
mitglieder des ministerrates und des reichsrates zur beratung der noch anstehenden 
Fragen; diese Zusammenkunft wird zwar in der kabinettskanzlei der reihe der minister-
ratsprotokolle zugeordnet, trägt aber im kopfregest die bezeichnung „conferenz“56. 
Gegen die textierung des kaiserlichen patentes zur aufhebung der märzverfassung „ergab 
sich von keiner seite eine erinnerung“. der Vorschlag des reichsrates krieg, zugleich 
mit der abolition der Verfassung auch die Grundrechte außer kraft zu setzen, wurde 
vom kaiser an die Verfassungsrevisionskommission zur weiteren klärung gewiesen. die 
diskussion, die sich über die Grundsätze für die neue organisierung der politischen und 
justizverwaltung entwickelte, wurde größtenteils nach den reichsrätlichen Vorschlägen 
entschieden, beziehungsweise wurden die entscheidungen über einige Fragen auf später 
verschoben. bereits am nächsten tag trat die revisionskommission zusammen, um die 
ihr zugewiesene aufgabe zu erfüllen. nachdem einstimmig beschlossen worden war, daß 
die Grundrechte gleichzeitig mit der Verfassung aufgehoben werden sollten, drehte sich 
die diskussion lediglich um die weitere Gewährung der zugestandenen rechte auf freie 
religionsausübung. nach dem schließlich beschlossenen patententwurf sollten diese 
rechte nur für jene länder gelten, die seinerzeit auch in den Genuß der Grundrechte 
gekommen waren, und nur für jene kirchen und religionsgemeinschaften Verwendung 
finden, die in diesen ländern anerkannt waren. das patent sollte den angehörigen die-
ser anerkannten religionsgemeinschaften alle bürgerlichen und öffentlichen rechte zu-
sichern57.
mit dieser letzten beratung war der Weg frei für den offiziellen akt der aufhebung der 
märzverfassung und den beginn der umwandlung der habsburgermonarchie in einen 
buchstäblich absolutistischen staat, also für die publikation des sogenannten silverster-

53 Siehe MR. v. 26. 12. 1851/I.
54 Zit. in Anm. 49.
55 MR. v. 27. 12. 1851/I. Die vom Ministerrat vorgeschlagenen Änderungen als Korrekturen zu den vom 

Reichsrat ausgearbeiteten ergebnissen, Beilage zu hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 4391/1851.
56 MR. v. 29. 12. 1851/I.
57 Sitzungsprotokoll und Patententwurf in hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 4391/1851.
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patentes. tatsächlich bestand dieses „patent“ aus zwei kaiserlichen patenten und den 
„Grundsätzen für organische einrichtungen in den kronländern des österreichischen 
kaiserstaates“. der kaiser unterzeichnete sie am 31. dezember 1851, sie wurden in der 
„Wiener Zeitung“ am 1. jänner 1852 publiziert58. das erste patent hob die de jure noch 
bestehende Verfassung auf, garantierte aber ausdrücklich die Gleichheit aller staatsan-
gehörigen vor dem Gesetz und die aufhebung des bäuerlichen untertänigkeits- oder 
hörigkeitsverbandes. das zweite patent hob (in den taxativ angeführten ländern) die 
Grundrechte auf mit der von der revisionskommission vorgeschlagenen Zusicherung des 
rechtes der freien religionsausübung, ohne allerdings das recht der angehörigen der 
anerkannten religionsgemeinschaften auf bürgerliche und öffentliche rechte zu nen-
nen59. die „Grundsätze“ schließlich deckten sich vollinhaltlich und größtenteils wörtlich 
mit den vom reichsrat vorgelegten beratungsergebnissen60. kübeck hatte sich auf der 
ganzen linie durchgesetzt61.

d) die Frage des Wirkungskreises oder: die eliminierung des ministerrates

Zu diesem Zeitpunkt war noch die Frage nach dem Wirkungskreis sowohl des Gesamt-
ministeriums als auch der einzelnen ministerien offen. der kaiser hatte schon eine 
Woche nach den richtungweisenden kabinettschreiben vom 20. august den minister-
präsidenten beauftragt, diese Frage „unverzüglich in beratung ziehen zu lassen“, und 
schwarzenberg „lud die minister ein, diese angelegenheit in Überlegung zu nehmen“62. 
der monarch ging sogar so weit, den mitgliedern seiner regierung zu erklären, daß bis 
zur endgültigen regelung die gefaßten regierungsbeschlüsse lediglich im namen der 
einzelnen minister oder als ah. entschließung, nicht aber als ministerratsbeschlüsse 
auszufertigen wären – ein deutlicher hinweis, was er unter der neuregelung des Wir-
kungskreises verstand, und er fügte hinzu, daß die ministerratssitzungen „zur erhaltung 
der einheit der Verwaltungsmaximen“ weitergeführt werden sollten63. schwarzenberg 
teilte den Wortlaut des an ihn gerichteten handschreibens über den Wirkungskreis seinen 
ministerkollegen am 9. september mit und behielt sich vor, den Zeitpunkt für die be-
ratung dieser materie im ministerrat noch bekanntzugeben64. Zwei Wochen später ur-
gierte er die abgabe der Vorschläge der einzelnen minister65. anfang oktober war es 

58 Siehe dazu MR. v. 31. 12. 1851/VI.
59 Die Weglassung dieses Passus richtete sich hauptsächlich gegen die gesetzliche Gleichstellung der Juden. Kübeck, 

der noch am 30. Dezember 1851 die Ergebnisse der letzten Sitzung der Revisionskommission mit dem 
Kaiser besprach, hielt in seinem Tagebuch fest, daß der Monarch Zweifel nur über die aufrechthaltung der 
juden-emanzipazion äußerte. Am nächsten Tag, nachdem die Patente bereits ausgefertigt worden waren, 
notierte Kübeck die juden-emanzipazion hat der kaiser nicht bestätigt, kübeck, tagebücher 2/1, 61, 
Eintragungen v. 30. und 31. 12. 1851.

60 Zit. Anm. 49.
61 Kübeck hatte die vom Reichsrat gemachten Propositionen als meine arbeit bezeichnet, weil ich sie gemacht 

habe, Walter, nachlaß kübeck 85, Tagebucheintragung v. 25. 12. 1851.
62 Handschreiben an Schwarzenberg v. 27. 8. 1851, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 77/1852. Die einladung 

erfolgte im MR. v. 27. 8. 1851/I.
63 MR. v. 28. 8. 1851/I.
64 note an sämtliche minister mit portefeuille v. 9. 9. 1851, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 2987/1851.
65 MR. v. 22. 9. 1851/I.
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dann so weit, und die angelegenheit kam im ministerrat zur sprache66. einige minister 
erläuterten die Grundlagen, auf denen sie ihren gegenwärtigen bzw. zukünftigen Ge-
schäftsbereich aufgebaut wissen wollten. bemerkenswert war, daß die brüder krauß einen 
zaghaften Versuch unternahmen, entgegen der ausdrücklichen Weisung des kaisers die 
bisherige Form der ministerratsbeschlüsse zu verteidigen, also über die Form inhaltlich 
den ministerrat als agierendes regierungsorgan zu erhalten. der ministerrat ging darauf 
nicht näher ein und beschloß schließlich, dem kanzleidirektor des ministerrates, carl 
Freiherr v. ransonnet-Villez, den auftrag zu erteilen, „aus den einzelnen ausarbeitungen 
eine Zusammenstellung über die allen gemeinsamen bestimmungen zu verfassen“. ran-
sonnet brauchte fast einen monat, um seinen bericht abzuliefern67. er mußte darin 
feststellen, daß noch nicht alle ministerien ihre operate abgeliefert hätten; bei den schon 
vorhandenen arbeiten konstatierte der kanzleidirektor große strukturelle unterschiede, 
was die aufstellung einer allgemeingültigen richtlinie unmöglich machte, und schlug 
vor, einige diesbezügliche Grundsätze zu definieren. der ministerrat folgte seinen anre-
gungen und beschloß zudem, eine ministerielle kommission unter dem Vorsitz ranson-
nets mit der ausarbeitung der fraglichen Wirkungskreise zu betrauen68. der kaiser war 
inzwischen ungeduldig geworden. in einem – recht schroff gehaltenen – handschreiben 
vom 7. november befahl er schwarzenberg, daß ihm die entwürfe über die regelung 
der Wirkungskreise „in kürzester Frist zur entscheidung vorgelegt werden“69. doch selbst 
dieser kaiserliche rüffel konnte nicht verhindern, daß sich die angelegenheit in die 
länge zog. die ministerielle kommission brauchte insgesamt fünf sitzungen, um zu 
einem ergebnis zu kommen70. und so konnte ransonnet erst am 10. dezember dem 
ministerrat den abschluß der arbeiten melden und über die von der ministeriellen 
kommission ausgearbeiteten entwürfe über den allgemeinen Wirkungskreis, der allen 
ministerien einzuräumen war, und den besonderen Wirkungskreis jedes einzelnen mini-
steriums referieren71. der ministerrat brauchte seinerseits wiederum fünf sitzungen, bis 
die materie abgehandelt war und schwarzenberg einen Vortrag mit den entwürfen zur 
regelung der allgemeinen und besonderen Wirkungskreise der ministerien und den allein 
vom ministerrat ausgearbeiteten entwurf über den Wirkungskreis des Gesamtministeri-
ums dem kaiser vorlegen konnte72. schwarzenberg versuchte zu retten, was – wie er noch 
glaubte – zu retten war. schon die definition „des im ministerrate vereinigten Gesamt-

66 MR. v. 1. 10. 1851/III.
67 Schreiben Ransonnets an Schwarzenberg v. 29. 10. 1851, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 77/1852.
68 MR. v. 29. 10. 1851/I.
69 Siehe dazu MR. v. 7. 11. 1851/I.
70 Das Protokoll der Beratungen vom 5., 10. und 19. 11. 1851 sowie vom 2. und 5. 12. 1851 in hhsta., 

kab. kanzlei, mrZ. 77/1852; siehe auch MR. v. 12. 11. 1851/III.
71 MR. v. 10. 12. 1851/III.
72 Siehe dazu MR. v. 20. 12. 1851/II, MR. v. 5. 1. 1852/IV, MR. v. 7. 1. 1852/I, MR. v. 8. 1. 1852/I und 

MR. v. 9. 1. 1852/IV. Der Vortrag Schwarzenbergs v. 9. 1. 1852 mit den Entwürfen in hhsta., kab. 
kanzlei, mrZ. 77/1852, abgedruckt (Vortrag) bei Friedrich Walter, die österreichische Zentralverwal-
tung; 3. abteilung: Von der märzrevolution 1848 bis zur dezemberverfassung 1867; 2: die Ge schichte 
der ministerien kolowrat, Ficquelmont, pillersdorf, Wessenberg-doblhoff und schwarzenberg, akten-
stücke (= Veröffentlichung der kommission für neuere Geschichte österreichs 50, Wien 1964) 135–
143, und (Wirkungskreis des Gesamtministeriums) ebd. 143 ff.
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ministeriums“ zielte offenbar darauf, über die semantische ebene die Gleichwertigkeit 
des ministerrates mit dem nun verwendeten neuen ausdruck Gesamtministerium her-
zustellen und so zumindest eine teilweise kontinuität der machtstellung zu suggerieren. 
Zwar, argumentierte der ministerpräsident, wäre das Gesamtministerium/der ministerrat 
nun allein dem monarchen gegenüber verantwortlich, nichtsdestoweniger aber weiter ein 
beratungs- und Vollziehungsorgan der krone mit legislativen und administrativen kom-
petenzen. auf diesen Überlegungen und auf dem befehl des kaisers, die ministerratssit-
zungen zur Wahrung der einheit in den Verwaltungsgrundsätzen weiterzuführen, grün-
dete sich auch der „entwurf des bereiches der Wirksamkeit des Gesamtministeriums nach 
dem au. antrage des ministerrates“. in den zwölf punkten dieses entwurfs wurde ver-
sucht, möglichst viel von der alten machtstellung der regierung unter den neuen kon-
kreten bedingungen zu bewahren – mit wenig erfolg. so notierte der kaiser etwa eigen-
händig zum erhobenen anspruch, kompetenzstreitigkeiten zwischen einzelnen ministe-
rien in den Wirkungskreis des Gesamtministerium zu ziehen: „ist der ministerrath eine 
entscheidende behörde?“ auch sprach er dem ministerrat das recht ab, als Gremium 
Vorschläge zur Verleihung von auszeichnungen und Würden zu erstatten. und er stellte 
fest: „beschwerden und eingaben an das Gesamt-ministerium können nicht angenom-
men werden, da es keine behörde ist. solche sachen sind von den partheyen an den 
kaiser zu richten“. schwarzenberg schlug in seinem Vortrag vor − ohne durch einen 
ministerratsbeschluß gedeckt zu sein − zur genauen einhaltung des Wirkungskreises des 
Gesamtministeriums die stellung des ministerpräsidenten zu stärken, ihm hier die kon-
trollfunktion zu übertragen, die so weit gehen sollte, den Wirkungskreis überschreitende 
beschlüsse zu sistieren. ob dieser Vorschlag aus Gründen der rein persönlichen macht-
erhaltung gemacht worden war, oder um die stellung des ministerrates als funktionsfä-
higes instrument im kampf um die machtverteilung zwischen den beteiligten Faktoren 
(ministerrat, kübeck/reichsrat, kaiser) zu sichern, ist nicht eindeutig zu beantworten. 
nachdem aber schon der ministerielle entwurf über den Wirkungskreis des Gesamtmi-
nisteriums beim monarchen auf wenig Gegenliebe gestoßen war, erscheint die schwar-
zenbergsche proposition eher marginal.
der Vortrag des ministerpräsidenten samt entwürfen gelangte bereits am 10. jänner 1852 
„im kurzen Wege“ zur begutachtung an den reichsrat. diese aufgabe übernahm krieg, 
der nach Gesprächen mit purkhart, Franz Freiherr v. buol-bernburg und – pikanterwei-
se − dem zum reichsrat mutierten ehemaligen Finanzminister philipp krauß am 9. Fe-
bruar 1852 ein umfangreiches Gutachten vorlegte73. neben einer Fülle von Änderungs-
vorschlägen stach die Äußerung hervor, daß das von schwarzenberg eingeforderte sistie-
rungsrecht obsolet wäre, da der kaiser dem ministerrat wohl kein eigenständiges be-
schlußrecht einräumen dürfte. auf Grundlage dieses Gutachtens beriet der reichsrat in 
zwei sitzungen, am 14. und 16. Februar 1852, die Frage der Wirkungskreise des mini-
sterrates und der einzelnen ministerien74. bei den kompetenzen der einzelnen ministe-
rien folgte der reichsrat im wesentlichen den ansichten der genannten eigenen Vorbe-
ratungskommission. Was den Wirkungskreis betraf, kam das plenum des reichsrates zu 

73 hhsta., rr., Ga. 10/1852.
74 Protokoll in ebd.
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der ansicht, daß der ministerrat keinen entscheidenden, sondern bloß einen beratenden 
körper bilde. auf dieser basis, also weitgehend den empfehlungen der Vorberatungs-
kommission folgend, wurde dann der vom ministerrat vorgelegte entwurf über den 
Wirkungskreis des Gesamtministeriums diskutiert und mit entsprechenden Änderungs-
vorschlägen versehen, was auf eine noch weitere schmälerung der regierungskompeten-
zen hinauslief. bei den von schwarzenberg vorgeschlagenen maßnahmen zur kontrolle 
der Wirkungskreise einigte sich der reichsrat darauf, eine grundsätzliche kontrolle zu 
empfehlen, das „Wie“ aber künftigen Verhandlungen vorzubehalten. abschließend regte 
Franz Graf Zichy v. Vásonkeő an, die „der revolutionsepoche ihr dasein verdankende 
beamtennomenklatur“ zu überdenken.
Wichtiger als die ergebnisse der reichsratsberatungen war deren Vermittlung an den 
kaiser. das stand nur kübeck zu. der reichsratspräsident, der sich in die unter seiner 
leitung stehende beratung nicht eingemischt hatte, war dann auch „so frey“, vierzehn 
tage später ein eigenes Gutachten über diese angelegenheit dem monarchen vorzule-
gen75. dieses war in einer sehr klaren sprache abgefaßt und ging um einiges über die 
vom plenum des reichsrates gemachten Vorschläge hinaus. da der ministerrat aus der 
revolutionären bewegung hervorgegangen, also auf der idee der repräsentativ-konstitu-
tionellen Form begründet war, mußte er als „beschlußfassende oberste behörde“, nach-
dem „die monarchische regierungsform ohne theilung der Gewalten“ als staatsmaxime 
angenommen worden war, eliminiert werden. der ministerrat, argumentierte kübeck 
weiter, könne sonach „nur zur erleichterung der Geschäfte und zur concentrierten be-
arbeitung derselben als eine conferenz der mit den einzelnen Verwaltungszweigen be-
trauten minister angesehen werden“. der ministerrat, zur konferenz degradiert, sollte 
eine art unverbindlicher clearingstelle werden, als die eigentlich vollziehenden organe 
waren die einzelnen Fachministerien gedacht.
diesem Grundgedanken folgend hatte der reichsratspräsident einen entwurf über die 
„stellung und Wirksamkeit des k. k. ministerrathes“ seinem Vortrag beigefügt76. darin 
waren jene angelegenheiten aufgelistet, über die der ministerrat – in „der natur und 
eigenschaft einer ministerconferenz“ – zu beraten hätte: Fragen der wichtigen judiziellen 
und administrativen Gesetzgebung und alles, was ihm vom kaiser zugewiesen würde. 
Verwaltung und Vollzug waren sache der einzelministerien. Von den Fachministern oder 
dem ministerpräsidenten angeregte beratungen über einen strittigen Fall waren zulässig, 
jedoch ohne jede Verbindlichkeit für den antragsteller. allerdings sollte dem minister-
präsidenten ausnahmsweise das sistierungsrecht bei einzelnen Vollzugsmaßnahmen ein-
geräumt werden. an den ministerrat gerichtete eingaben, Gesuche u. ä. sollten an das 
geheime kabinett des kaisers weitergeleitet werden. 
nachdem kübeck im Vortrag vom 29. Februar seine meinung zur stellung des minister-
rates kundgemacht hatte, besprach er die Wirkungskreise der einzelnen ministerien; hier 
folgte er weitgehend den reichsratsbeschlüssen. lediglich beim „ministerium des hauses 
und des Äußern“ wollte er einen kleineren kompetenzbereich durchsetzen und zwar zu 
Gunsten der hofstäbe. beim ministerium des inneren wünschte er, daß durch nennung 

75 Vortrag Kübecks v. 29. 2. 1852, ebd., Ga. 159/1852.
76 Liegt ebd. bei.
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der zugewiesenen polizeilichen Funktionen die „doppelstellung dieses ministeriums 
herausgehoben werde“. abschließend ritt er eine wilde attacke gegen die neu eingeführ-
ten beamtentitel, die „lebenden denkmale“ der revolutionsepoche. er empörte sich, daß 
die hof- in ministerialräte umgetauft worden waren, „weil sie nach der repräsentativ-
constitutionellen idee in der that nicht mehr räthe des regenten, sondern nur der re-
gierenden minister waren“, und kritisierte den namen „unterstaatssekretär“ als eine 
entlehnung aus dem konstitutionellen england.
der Vortrag blieb bis zum tode schwarzenbergs am 5. april 1852 unerledigt liegen. 
dann ging es allerdings schlag auf schlag. bereits einen tag später wurde kübeck zum 
kaiser gerufen, um wichtige entscheidungen zu treffen: der Gesandte carl Ferdinand 
Graf v. buol-schauenstein sollte das ministerium des hauses und des Äußern überneh-
men, der ministerrat wäre in „eine minister-berathung oder -konferenz“ umzuwandeln 
und „aus dem ministerpräsidenten ein präsident der berathungen geschaffen werden“, 
wozu buol vorgesehen war, und schließlich wäre die trennung der polizei vom ministe-
rium des inneren durchzuführen77. am gleichen tag erhielt der reichsratspräsident sei-
nen Vortrag vom 29. Februar zurück und ein allerhöchstes handschreiben mit dem 
offiziellen auftrag, „damit sie in diesen ausarbeitungen die durch das traurige ereignis 
von Gestern notwendig gewordenen abänderungen vornehmen können“78. kübeck 
machte sich an die arbeit und legte im Vortrag vom 9. april 1852 die geforderten mo-
difikationen vor79: 1. „wenn alle rücksichten auf hochverdiente persönlichkeiten entfal-
len“, hätte der ministerrat als solcher aufzuhören zu existieren, womit sich die besetzung 
der ministerpräsidentenstelle erübrige. an stelle der bezeichnung „ministerrat“ hätte 
„ministerberatung“ zu treten, die von einem präsidenten der ministerberatung zu leiten 
wäre. 2. aus dem besonderen Wirkungskreis des innenministeriums wären die polizeia-
genden auszuscheiden, und 3. wünschte der reichsratspräsident, daß er sich nun nicht 
mehr „mit dem präsidenten des ministerrates in das einvernehmen zu setzen“ habe, 
sondern daß er das recht erhalten solle, sich „an den oder die minister, die es betrifft, 
zu wenden, und deren intervention in anspruch zu nehmen“. dem Vortrag waren die 
„bestimmungen über die ministerberathungen“ beigeschlossen, die in sechs paragraphen 
den Wirkungskreis des noch bestehenden ministerrates nach dem neuesten stand der 
dinge regelten. 
dieser Vortrag fand seine erledigung in der – endlich gefaßten – allerhöchsten entschlie-
ßung vom 12. april 1852 auf den Vortrag schwarzenbergs vom 9. jänner 1852 über die 
Wirkungskreise des ministerrates und der ministerien80. darin war nur mehr von der 
ministerkonferenz die rede, verantwortlich waren lediglich die einzelnen minister, eine 
einzuführende Geschäftsordnung für die ministerkonferenz war auszuarbeiten, ein „reif-
lich erwogenes Gutachten“ zur kontrolle der einhaltung der Wirkungskreise war vorzu-
legen und der auftrag erteilt, sich mit der Frage der zeitgemäßen benennung von beam-
ten zu beschäftigen. angeschlossen waren die in sechs paragraphen gegliederten „bestim-

77 Walter, nachlaß kübeck 91, Tagebucheintragung v. 6. 4. 1852.
78 hhsta., rr., präs. 121/1852. 
79 ebd., präs. 127/1852.
80 ebd., kab. kanzlei, mrZ. 77/1852; abgedruckt u. a. bei Walter, Zentralverwaltung 3/2, 143.
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mungen über die minister-conferenz“, die wörtlich mit den von kübeck vorgelegten 
„bestimmungen über die ministerberatungen“ übereinstimmten − bloß das Wort „be-
rathung“ war durch „conferenz“ ersetzt worden –, und die „bestimmungen über den 
allgemeinen und besonderen Wirkungskreis der ministerien“, ebenfalls nach den Vor-
schlägen des reichsratspräsidenten textiert. im Falle des innenministeriums war diesem 
ressort sogar die aufsicht über die polizei, das Fremden-, paß- und heiratswesen, die 
preßangelegenheiten und die Überwachung der politischen und staatsbürgerlichen hal-
tung im allgemeinen und insbesondere bei beamten, seelsorgern und lehrern entzo-
gen81.
Zugleich mit der eliminierung des ministerrates erfolgte eine aufwertung des reichsra-
tes. mit dem bereits zitierten handschreiben vom 20. august 1851 an kübeck über die 
Änderung des reichsratsstatutes war auch die baldige Vorlage der notwendigen Verände-
rungen in der Geschäftsordnung eingefordert worden. es dauerte freilich bis zum 20. 
Februar 1852, ehe der reichsrat diesem auftrag nachkam und die neuen bestimmungen 
beriet und kübeck neun tage später die Änderungen dem kaiser zur beschlußfassung 
vorlegen konnte82. auch dieser Vortrag wurde nach dem ableben des ministerpräsiden-
ten an kübeck zur aktualisierung zurückgestellt. der reichsratspräsident legte schließlich 
mit Vortrag vom 9. april 1852, in dem auch die Frage der Wirkungskreise des ministe-
riums/der ministerien abgehandelt wurde, die geänderten „Änderungen“ vor83. es ging 
um die paragraphen 1, 2, 6, 12 und 23 der ursprünglichen Geschäftsordnung des reichs-
rates. ihre revision lief auf die Festlegung der ausschließlichen und unmittelbaren be-
ziehung des reichsrates zum kaiser und die tilgung des begriffes des ministeriums als 
agierendes organ hinaus. dazu sollte dem reichsratspräsidenten das recht eingeräumt 
werden, einzelne minister direkt zur teilnahme an reichsratsberatungen aufzufordern 
oder deren Fachauskünfte in anspruch zu nehmen84. diese neue Geschäftsordnung des 
reichsrates wurde bereits am 10. april 1852, also zwei tage vor der entschließung über 
die Wirkungskreise des ministeriums/der ministerien, vom kaiser genehmigt85. auch 
hier hatte sich kübeck auf der ganzen linie durchgesetzt.

e) die Gestaltung des reiches nach dem monarchischen prinzip oder:  
das „kübecksche system“ 

Zwischen der Veröffentlichung der silvesterpatente und der degradierung zur minister-
konferenz hatte sich der ministerrat noch der hoffnung hingeben können, zumindest 
reste seiner ehemaligen politischen machtstellung im Gefüge des staates zu behalten 
und als ein mit gewissen kompetenzen ausgestattetes eigenständiges organ in die ent-

81 Abgedruckt bei ebd., 145–188 und als Beilage zu MK. v. 27. 4. 1852, ömr. iii/1: das ministerium 
buol-schauenstein, 14. april 1852 – 13. märz 1853, bearbeitet von Waltraud heindl, mit einer ein-
leitung von Friedrich engel-janosi (Wien 1975), nr. 6 a; zur auszuarbeitenden Geschäftsordnung für die 
Ministerkonferenz ebd. nr. 6 b.

82 Protokoll und Vortrag in hhsta., rr., Ga. 156/1852.
83 ebd., präs. 127/1852.
84 Die detaillierten „Änderungen“ als Beilage zu ebd., Ga. 156/1852.
85 Die Ah. Entschließung erfolgte auf den Vortrag Kübecks v. 29. 2. 1852, ebd.
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scheidungsprozesse auf höchster ebene einzugreifen. bereits in der ersten ministerrats-
sitzung nach Wirksamwerden der silvesterpatente skizzierte bach die drei großen sach-
gebiete, die es nach den neu aufgestellten organisierungsgrundsätzen zu ordnen galt86. 
das waren die reorganisierung des justizwesens und der politischen Verwaltung, dann 
die regulierung des Gemeindewesens samt den neu zu schaffenden kreis- und landes-
ausschüssen, und schließlich die abfassung der adelsstatute. alle diese materien sollten 
zunächst in ministerialkommissionen vorbereitet und danach an die landesbehörden zur 
besseren abstimmung weitergeleitet werden. der ministerrat ermächtigte den innenmi-
nister, die entsprechenden entwürfe auszuarbeiten.
Zur organisierung der neu zu errichtenden bezirksämter wurde auf antrag bachs eine 
kommission unter beteiligung des innen-, justiz- und Finanzministeriums ins leben 
gerufen87. knapp einen monat später wurden die ergebnisse dieser kommissionsarbeit 
im ministerrat besprochen88. auf der basis der silvesterpatente, d. h. der „Grundsätze 
für organische einrichtungen in den kronländern des österreichischen kaiserstaates“, die, 
mit ausnahme lombardo-Venetiens und ungarns, die bezirksämter als gemischte justiz- 
und politische Verwaltungsstellen definierten, waren die detailbestimmungen formuliert 
worden – und führten unweigerlich zu differenzen zwischen dem innen- und dem ju-
stizminister. hauptsächlich ging es um die Frage der disziplinargewalt, um die Verteilung 
der dienststellen und zum teil um kompetenzbereiche und um die vorzuschreibende 
Qualifikation der einzelnen beamten. in diese zäh geführte auseinandersetzung mischte 
sich noch dazu thun ein, der eine organisation nach patrimonialem muster vorschlug. 
der ministerrat einigte sich schließlich auf einen kompromiß, der allerdings ein deutli-
ches Übergewicht der politischen Verwaltung gegenüber der justiz in sich barg89. der auf 
der Grundlage dieses ministerratsbeschlusses erstattete Vortrag wurde gemäß der übli-
chen praxis an den reichsrat geleitet, dort beraten und letztendlich an die neu entstan-
dene organisierungskommission abgegeben90.
die Forderung nach trennung der drei Gewalten, der legislative, der exekutive und der 
justiz, war ein Grundpfeiler der liberalen ideologie, ein unabdingbares element des 
rechtsstaates. mit der schaffung der gemischten bezirksämter war zumindest das prinzip 
durchbrochen worden; auf den nächst höheren stufen, der kreis- und der landesebene, 
schien es aber auch unter den geänderten politischen bedingungen weiter zu bestehen, 
denn hier wurde die trennung mit eigenständigen landes- und oberlandesgerichten und 
den jeweiligen separaten Verwaltungseinheiten verwirklicht. der vermeintliche Wider-
spruch löst sich auf, wenn man „prinzip“ mit „pragmatismus“ als parameter ersetzt. Zum 

86 MR. v. 2. 1. 1852/II.
87 MR. v. 7. 1. 1852/II.
88 MR. v. 4. 2. 1852/IV.
89 Zu den Verhandlungen im Ministerrat siehe MR. v. 6. 2. 1852/II, MR. v. 7. 2. 1852/I, MR. v. 9. 2. 1852/I, 

MR. v. 10. 2. 1852/II, MR. v. 11. 2. 1852/I und MR. v. 16. 2. 1852/I.
90 Siehe dazu ebd., anm. 3. Genauso wurde in der Behandlung der neuen Organisierung der Oberlandes- und 

Landesgerichte, MR. v. 23. 2. 1852/VI und MR. v. 25. 2. 1852/V, der neuen Gemeindeordnung, MR. v. 
15. 3. 1852/IV, des Wirkungskreises der Gerichte in Zivilrechtssachen, MR. v. 15. 3. 1852/VII, der neuen 
Organisierung der Baubehörden, MR. v. 22. 3. 1852/I, und der Revision des Strafgesetzes, MR. v. 24. 3. 
1852/I, verfahren.
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effizienten Funktionieren des staatlichen durchgriffsrechtes, das seine legitimität selbst-
verständlich allein aus dem monarchischen prinzip schöpfte, scheute der reichsratsprä-
sident nicht davor zurück, alte, patrimoniale, Formen anzuwenden. hier kam auch das 
argument zum tragen, die landbevölkerung wünsche die Zusammenlegung von Ver-
waltung und justiz an einem ort, sie sei es von früher gewohnt und es habe sich bewährt. 
neben dieser eher plakativen begründung für die aufhebung der Gewaltentrennung auf 
der untersten ebene waren es wohl, wie seiderer ausführt, andere pragmatische Überle-
gungen, deren durchführung erst die errichtung des kübeckschen systems ermöglich-
te91. in diesem system war kein platz für die Zugeständnisse des stadionschen Gemein-
degesetzes; vor allem die agenden des übertragenen Wirkungskreises sollten nunmehr 
ausschließlich von den staatlichen organen wahrgenommen, ja selbst einige kompeten-
zen des natürlichen Wirkungskreises der Gemeinde sollten von den übergeordneten 
landesfürstlichen behörden übernommen werden. dazu waren freilich die vorhandenen 
kapazitäten nicht ausreichend. eine Vermehrung der kapazitäten hätte eine kostenex-
plosion verursacht, deren deckung dem schwer defizitären Ärar nicht mehr zumutbar 
war. somit blieb nur eine Verschiebung der vorhandenen kapazitäten – zu Gunsten der 
politischen auf kosten der justizverwaltung92. kübeck, für den liberale prinzipien sowie-
so das Feindbild schlechthin waren, hatte also keine schwierigkeiten, gemischte bezirks-
ämter einerseits und voneinander getrennte Verwaltungs- und justizstrukturen anderer-
seits in sein system zu integrieren.
bei bach, der nun diese bezirksämter vehement forcierte, lagen die dinge nicht so klar 
auf der hand. Zu anfang seiner mitgliedschaft im schwarzenbergschen regierungsteam, 
noch als justizminister, hatte er grundsätzlich die trennung von justiz und Verwaltung 
vertreten und zwar mit dem argument, „daß nach seinen Wahrnehmungen die allgemei-
ne durchführung des in rede stehenden Grundsatzes vielfach gewünscht und ungedul-
dig erwartet werde, so wie sich überhaupt die größten legislativen autoritäten der Ge-
genwart dafür ausgesprochen haben“. den gegenteiligen standpunkt, nämlich eine so 
weit wie möglich gehende Zusammenlegung von Verwaltung und justiz, hatte schon 
damals Finanzminister philipp krauß vertreten, um so eine ersparnis der staatsausgaben 
– er nannte eine summe von bis zu fünf millionen Gulden – zu erzielen93. bach hatte 
damals eindeutig den standpunkt der liberalen eingenommen, als deren große hoffnung 
er längere Zeit galt. die veränderten politischen machtverhältnisse ließen bach offenbar 
seine ansichten ändern. als innenminister war er eine enge machtpolitische Verbindung 
mit schwarzenberg eingegangen. dabei war es der ministerpräsident, der die strategie 
bestimmte, bach war mit seinen Fachkenntnissen für die ausführung, für die Feinarbeit 

91 Siehe dazu die Analyse bei seiderer, liberalismus und neoabsolutismus 430–434, die die Ambivalenz 
dieses Arguments deutlich macht.

92 ebd., 435 ff. Die finanzielle Ersparnis bei der Schaffung der gemischten Bezirksämter führt auch Werner 
ogris, die gemischten bezirksämter 1852/1855–1868. In: entwicklung der städtischen und regiona-
len Verwaltung in den letzten 100 jahren in mittel- und osteuropa (internationale rechtshistorische 
konferenz budapest, 12.–15. september 1977), bearb. von kálmán kovács, bd. iii (budapest 1979) 
229–242, hier 240, an.

93 MR. v. 12. 2. 1849/II, ömr. ii/1: das ministerium schwarzenberg, 5. dezember 1848–7. jänner 1850, 
bearbeitet und eingeleitet von thomas kletečka (Wien 2002), nr. 18.
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zuständig94. die Forderungen der bürgerlich-liberalen revolution galten dem Fürsten 
nicht als politische axiome, sondern als Variable, die er vorübergehend in kauf zu neh-
men hatte, um seine eigentlichen politischen Ziele zu erreichen – Überwindung der 
revolution, erhaltung und stärkung des reiches und der dynastischen rechte, ohne 
dabei in die Fehler des vormärzlichen systems zu verfallen. bei der auswahl seiner mit-
arbeiter war für schwarzenberg die fachliche eignung und die hoffnung ausschlagge-
bend, „daß sie sich bei näherer bekanntschaft meinen ideen fügen und meinen Weg 
gehen“95. Genau dies traf nun bei bach zu.
anders als bei den gemischten bezirksämtern gab es hingegen in der Frage der Geschwo-
renengerichte keine diskussion. der § 29 der „Grundsätze für organische einrichtungen“ 
(„die schwurgerichte sind zu beseitigen“) war unmißverständlich, und die aufhebung 
dieser Gerichte wurde vom ministerrat einstimmig beschlossen. der vom justizminister 
auf Grundlage des ministerratsbeschlusses dem kaiser überreichte Gesetzentwurf ging 
– wie üblich – zur begutachtung an den reichsrat. eine minorität dieses Gremiums 
monierte den ausschluß der öffentlichkeit bei den nun von Geschworenenrichtern 
anstelle von Geschworenen zu entscheidenden Verfahren. kübeck schloß sich dieser 
minorität an und der monarch entschied im sinne seines reichsratspräsidenten96.
anfang april teilte der innenminister – nachdem er vorher den reichsratspräsidenten 
informiert hatte97 − seinen kollegen mit, daß er die im ministerrat vom 2. jänner 1852 
versprochenen entwürfe über die neuen organisationsformen der Verwaltung, des Ge-
meindewesen u. ä. bereits fertiggestellt habe98. Zur beratung der „organisierung im 
ganzen“ schlug bach eine „gemischte kommission aus mitgliedern des ministerrates und 
des reichsrates“ vor, die ihre gemeinsam ausgearbeiteten Vorschläge – nach beratungen 
im minister- und reichsrat – dem monarchen zur sanktion vorlegen sollten; diese kom-
mission wäre auch „für die weitere ausführung der ah. beschlüsse … beizubehalten“. 
damit hatte bach offiziell eine idee ventiliert, die schließlich zur errichtung der soge-
nannten organisierungskommission führte99. der kaiser griff diese idee auf, und nach-
dem auch kübeck informiert worden war und seine „sanktion“ dafür sowie für das 
prozedere erteilt hatte, wurde bach am 8. april angewiesen, einen „motivierten, bevor-
wortenden Vortrag behufs einsetzung dieser commission“ zu erstatten100. der innenmi-
nister beeilte sich, diesen auftrag zu erfüllen: bereits am nächsten tag legte er den ab-
verlangten Vortrag über die einrichtung dieser kommission – „einvernehmlich mit dem 

94 Friedjung, österreich von 1848 bis 1860, 1, 471 f. 
95 thomas kletečka, einleitung ömr. ii/1, Xi, anm. 10; zu Schwarzenbergs Zielen ebd. Xi f., zu seiner 

Einstellung zum Konstitutionalismus lippert, schwarzenberg 368 ff. 
96 Siehe dazu MR. v. 2. 1. 1852/IV.
97 Walter, nachlaß kübeck 91, Tagebucheintragung v. 1. 4. 1852.
98 MR. v. 2. 4. 1851/I.
99 Die Idee, eine besondere Kommission einzusetzen, allerdings nur zur bearbeitung der justiz-ordnungs-

Gesetze, war bereits Anfang 1852 vom Kaiser geäußert und von Kübeck mit einigen Vorbehalten gutgehei-
ßen worden, Vortrag Kübecks v. 2. 1. 1852, der Vortrag wurde nicht resolviert, hhsta., rr., präs. 
122/1852.

100 Handschreiben an Bach v. 8. 4. 1852, zit. bei Friedjung, österreich von 1848 bis 1860, 2/1, 182 
anm. 1.
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reichsratspräsidenten“, wie er betonte − mit einigen details dem kaiser vor101. darin 
nannte er die vornehmlich zu beratenden Gegenstände wie die entwürfe über die be-
zirksämter, den Wirkungskreis der kreisbehörden und der statthaltereien, die regelung 
des Gemeindewesens, die stellung der adelskorporationen und die organisierung der 
kollegial- und oberlandesgerichte. Zudem schlug bach vor, als kommissionsmitglieder 
die minister des inneren, der justiz und der Finanzen sowie die reichsräte krieg, philipp 
krauß, purkhart und salvotti zu berufen. der Vortrag fand seine erledigung in den 
genau nach den Vorschlägen bachs formulierten handschreiben vom 10. april 1852 an 
kübeck, in dem diesem auch seine bestellung zum Vorsitzenden der organisierungskom-
mission mitgeteilt wurde, und an bach, in dem der innenminister beauftragt wurde, den 
ministerrat von der errichtung der kommission zu unterrichten, und die erlaubnis erteilt 
wurde, die statthalter „zur Förderung der organisierung“ einzuberufen102.
die errichtung der organisierungskommission bildete den vorläufigen höhepunkt und 
abschluß in der fortlaufenden degradierung des einstigen ministerrates. aus seiner 
stellung als machtpolitisches Zentrum, einer beschlüsse fassenden und auch ausführen-
den Versammlung verantwortlicher minister war ein unverbindliches diskussionsforum 
geworden103. der letzte rest an direkter Gestaltungsmöglichkeit des neuen systems war 
durch die schaffung der organisierungskommission eliminiert worden. denn der kom-
mission allein stand es nun zu, Vorschläge in allen wichtigen angelegenheiten der neu-
gestaltung des reiches an den herrscher zu richten. Zwar waren diese Vorschläge gemein-
sam zwischen den Vertretern des ministerrates bzw. der ministerkonferenz und des 
reichsrates zu beraten, doch waren die minister in der minorität und der bedeutende 
posten des Vorsitzenden der kommission war mit kübeck besetzt. man kann durchaus 
sagen, daß während der phase der umgestaltung des staates im sinne der kübeckschen 
Vorstellungen entscheidende regierungsfunktionen von der organisierungskommission 
wahrgenommen wurden104. 
es war allerdings bach, der die idee zur errichtung der genannten kommission als erster, 
und noch vor dem ableben des ministerpräsidenten, offiziell präsentierte, also jener 
minister, der in engster Zusammenarbeit mit schwarzenberg gegen die entmachtung der 
regierung, des ministerrates, opponiert hatte. der tod des ministerpräsidenten stellte 
zwar nicht einen Wendepunkt in der bisherigen kaiserlichen politik dar, er markierte aber 
das ende der rücksichtnahme, die der monarch gegenüber der person und der stellung 
des ministerpräsidenten – und damit verbunden auch jener des ministerrates – an den 
tag gelegt hatte. es war ja der ministerpräsident schwarzenberg, der sich zum regie-
rungsantritt seinen Wunschkaiser Franz joseph bestellt hatte105. nun erst wurde aus dem 
ministerrat eine ministerkonferenz, der titel des ministerpräsidenten abgeschafft. der 
körperliche Verfall schwarzenbergs war seit dem herbst 1851 allmählich immer deutli-

101 hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 1074/1852.
102 ebd. Der Vortrag Bachs war mit eigenhändigem Schreiben des Kaisers an Kübeck mit dem Auftrag um 

dessen Gutachten weitergeleitet worden; Kübeck war noch am selben Tag diesem Auftrag nachgekommen, 
ebd., rr., präs. 122/1852.

103 rumpler, ömr. einleitungsband 46 f.
104 Vgl. seiderer, liberalismus und neoabsolutismus 167.
105 Vgl. lippert, schwarzenberg 187 f.
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cher zu beobachten gewesen und hatte seine arbeitsleistung beträchtlich reduziert106. 
bach war das nahende ende seines protektors zweifellos nicht entgangen. Zwar hatte der 
innenminister versucht, eine eigene „hausmacht“ aufzubauen, was ihm auch gelang – in 
teilen der hofkreise und der neuen bürokratie, wie auch in der katholischen kirche107, 
doch gegen die dominierende stellung kübecks und der mit ihm im reichsrat vertrete-
nen alten bürokratie vermochte er wenig auszurichten108. unter diesen Voraussetzungen 
ist der Vorschlag bachs, eine kommission zur ausarbeitung der neuen organisations-
strukturen aufzustellen, als Versuch zu werten, das recht des reichsrates, als letzte instanz 
diese wichtigen angelegenheiten dem kaiser zur beschlußfassung vorzulegen, zu unter-
laufen und durch eine gemischte kommission aus reichsräten und ministern in den 
entscheidungsprozeß doch noch aktiv einzugreifen109.
obwohl die politischen Verhältnisse durch die silvesterpatente eine nachhaltige Verän-
derung erfuhren und der weitere Weg vorgezeichnet schien, war die Frage nach der 
persönlichen stellung der einzelnen akteure im zukünftigen machtgefüge noch nicht 
geklärt. das ging freilich über das persönliche hinaus, da die jeweiligen protagonisten für 
bestimmte ideologisch-politische anschauungen standen und somit ihrem Wirkungsbe-
reich eine allgemeine bedeutung zukam. differenzen waren von anfang an vorprogram-
miert. als der kaiser zum öffentlichen beweis der Wertschätzung dem reichsratspräsi-
denten das Großkreuz des st. stephansordens verlieh, war dieser geradezu gerührt. als 
er allerdings erfuhr, daß auch schwarzenberg mit derselben auszeichnung bedacht wor-
den war und bach das Großkreuz des leopoldordens erhalten hatte, war das „nun freilich 
kaltes Wasser in dem becher der rührung“110. abgesehen von der persönlichen krän-
kung, mußte der reichsratspräsident erkennen, daß seine opponenten sich nach wie vor 
einer gewissen (politischen) Gunst des kaisers erfreuten. und bach war bestrebt, auch 
nach dem ableben von schwarzenberg und trotz seiner offenkundigen „annäherung“ an 
kübeck, seine selbständigkeit als politische Größe zu wahren. Wie schon erwähnt, hatte 
der innenminister gleichzeitig mit seiner eingabe wegen errichtung der organisierungs-
kommission auch die kaiserliche sanktion zur einberufung der statthalter zwecks bera-
tung der neuen organisation erlangt. im diesbezüglichen Vortrag hatte bach behauptet, 

106 Siehe dazu die Bemerkungen der Fürstin Melanie Metternich v. 28. 1., 22. 2. und 3. 3. 1852, aus met-
ternichs nachgelassenen papieren 8, hg. von richard metternich-Winneburg (Wien 1884) 119 ff.; 
vgl. rudolf kiszling, Fürst Felix zu schwarzenberg. der politische lehrmeister Franz josephs (Graz/
köln 1952) 202 f., Friedjung, österreich von 1848 bis 1860, 2/1, 162 f., und lippert, schwarzenberg 
401 f.

107 josef Freiherr von kalchberg, mein politisches Glaubensbekenntnis in Gedenkblättern aus einer 
achtzigjährigen pilgerfahrt (leipzig 1881) 276; vgl. auch Friedjung, österreich von 1848 bis 1860 
2/1, 179 f.

108 Zur Dominanz der alten Bürokratie Waltraud heindl, probleme der edition. In: ömr. iii/1, liii ff. 
Kübeck selbst hielt nichts von der neuen Bürokratie, bezeichnete sie als die verderbteste schicht der Gesell-
schaft, Schreiben an seine Tochter Lina Derchich v. 25. 9. 1851, hhsta., depot kübeck, Fasz. karl F. 
kübeck an seine kinder.

109 Vgl. Waltraud heindl, einleitung, ömr. iii/5, das ministerium buol-schauenstein, 26. april 1856 
– 5. Februar 1857, bearbeitet und eingeleitet von Waltraud heindl (Wien 1993) XXiii f.

110 Walter, nachlaß kübeck 86, Tagebucheintragungen v. 3. und 4. 1. 1852. Offenbar war Kübeck tief 
gekränkt; er boykotierte den am selben Tag stattfindenden Ball bei Schwarzenberg, denn ich kann nicht 
feyern helfen, was ich nicht billigen kann, ebd.
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der vorgelegte entwurf des entsprechenden handschreibens wäre im einvernehmen mit 
kübeck verfaßt worden111. das darf bezweifelt werden, denn der reichsratspräsident 
zeigte sich von dieser eigeninitiative des innenministers nicht nur überrascht, sondern 
geradezu unangenehm berührt. erst aus der Zeitung, so kübeck, habe er von dieser „mit 
nicht geringem aufsehen“ durchgeführten maßnahme erfahren112. eine parallel zur 
organisierungskommission (unter seiner leitung) bestehende zweite beratungskommis-
sion (von bach präsidiert) konnte und wollte er keinesfalls dulden, und ersuchte Franz 
joseph nachdrücklich, „die nöthigen befehle am geeigneten orte zu geben, daß die 
einberufenen statthalter in irgendeiner nicht kompromittierenden Form wieder auf ihre 
posten zurückkehren“. es bedurfte einer weiteren urgenz, ehe der kaiser dieser dringen-
den bitte des präsidenten des reichsrates und der organisierungskommission ent-
sprach113. Wie recht kübeck von seinem standpunkt aus mit dieser vehementen reakti-
on gehabt hat, geht aus den protokollen der besprechungen des innenministers mit den 
statthaltern hervor: bach hatte vor, neben der neuen Verwaltungsstruktur auch die Ver-
fassungsbestimmungen der silvesterpatente mit allen konsequenzen zu beraten und so 
die länder aktiv in wichtige staatliche entscheidungsprozesse einzubringen114.
am 15. april 1852 fand die erste sitzung der organisierungskommission statt, die ein-
berufen worden war, um die Vorstellungen kübecks von der politisch-administrativen 
Gestaltung des reiches in ein endgültiges system umzuwandeln. dem system sollte al-
lerdings in der Folge bach seinen namen geben.

Gesetze und Verwaltung

neben der aufhebung der Verfassung und den unmittelbar daraus folgenden Gesetzes-
änderungen beschäftigte sich der ministerrat auch mit anderen Gesetzesvorhaben. eini-
ge davon waren parallele entwicklungen zu der mit den augusterlässen eingeleiteten 
absolutistischen Wende, einige standen damit in keinem Zusammenhang.
eines der größten Gesetzesprojekte war ein neues strafgesetzbuch, das an die stelle des 
„strafgesetzbuches über Verbrechen und schwere polizeiübertretungen“ vom 3. septem-
ber 1803 treten sollte. beratungen darüber hatten schon 1850 stattgefunden115. Von märz 
bis juni 1851 beschäftigte sich der ministerrat intensiv mit dem Gesetzentwurf116. der 
ministerrat leitete das resultat der Verhandlungen zur begutachtung an den reichsrat. 
auf die bitte kübecks ernannte Franz joseph für diese aufgabe sechs zusätzliche, zeitliche 
mitglieder des reichsrates117. die Verhandlungen zogen sich in die länge. erst im 

111 Siehe Anm. 101.
112 die presse v. 16., 17. und 18. 4. 1852 hatte über die Einberufung der Statthalter berichtet.
113 Siehe dazu den nicht resolvierten Vortrag Kübecks v. 18. 4. 1852, hhsta., rr., präs. 122/1852, und 

Walter, nachlaß kübeck 92, die Tagebucheintragungen v. 16., 18. und 20. 4. 1852. Trotzdem wurden 
die Beratungen – wenngleich inhaltlich stark eingeschränkt – bis Anfang Mai 1852 fortgesetzt, heindl, 
einleitung, ömr. iii/5, XXiV.

114 Zit. nach ebd. 
115 MR. v. 3. 7. 1850/II, ömr. ii/3, nr. 360, und MR. v. 24. 9. 1850/II, ebd., nr. 399.
116 Die Verhandlungen begannen in MR. v. 19. 3. 1851/XII, ömr. ii/4, nr. 472, und endeten in MR. v. 4. 

6. 1851/IX. Insgesamt stand das Thema fünfzehnmal auf der Tagesordnung.
117 MR. v. 18. 6. 1851/I.
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 Februar 1852 waren sie so weit gediehen, daß Vertreter des reichs- und des ministerra-
tes gemeinsam die schlußredaktion vornehmen konnten118. Über Vortrag kübecks vom 
16. april 1852 sanktionierte Franz joseph das neue strafgesetz am 27. mai 1852, am 
1. september 1852 trat es in kraft119. mit ihm wurde das alte Gesetz von 1803 im we-
sentlichen nur überarbeitet und neu gegliedert. die tatbestände des hochverrats, der 
majestätsbeleidigung, der störung der öffentlichen ruhe, schwere körperliche beschädi-
gung und ehrenbeleidigung wurden neu gefaßt, die 1848 schon abgeschaffte prügelstra-
fe wurde wieder eingeführt120.
Gemeinsam mit dem strafgesetz wurde dem reichsrat im juni 1851 eine preßordnung 
übermittelt, die an die stelle des preßgesetzes vom 13. märz 1849121 treten sollte. da die 
beratung im reichsrat länger dauern würde, bach aber restriktivere bestimmungen na-
mentlich gegen die Zeitung „slovan“ und ihren redakteur karl havlíček forderte122, 
wurde mit kaiserlicher Verordnung vom 6. juli 1851 ein Verwarnsystem eingeführt, das 
es der regierung ermöglichte, inländische Zeitungen nach zweimaliger ermahnung ein-
zustellen und ausländische jederzeit zu verbieten123. die preßordnung wurde im reichs-
rat gemeinsam mit dem strafgesetz beraten. kübeck legte sie am 16. april 1852 Franz 
joseph vor, der sie mit allerhöchster entschließung vom 27. mai 1852 billigte. sie trat 
am 1. september 1852 in kraft124. mit ihr wurde die pressefreiheit, die 1851 mit dem 
Verwarnsystem schon durchlöchert worden war und mit dem silvesterpatent ihre recht-
liche Grundlage verloren hatte, beseitigt125.
ein weiterer beratungsgegenstand im ministerrat war die rechtliche stellung der deutsch-
katholiken, einer freichristlichen und sozialkritischen Vereinigung. sie war zwar keine 
anerkannte religionsgemeinschaft126, ihre anhänger durften daher ihre religion nicht 
gemeinsam und öffentlich ausüben127; andererseits räumte § 1 des patentes über die po-
litischen rechte vom 4. märz 1849 uneingeschränkt „die volle Glaubensfreiheit“ ein128. 
die prinzipielle Frage, wie nicht anerkannte religionsgemeinschaften zu behandeln seien, 

118 Siehe dazu MR. v. 2. 2. 1852/I.
119 hhsta., rr., Ga. 157 und 221 beide ex 1852. Das Strafgesetz wurde publiziert als rgbl. nr. 117/1852.
120 Werner ogris, die rechtsentwicklung cisleithaniens 1848–1918. In: adam Wandruszka / peter 

urbanitsch (hg.), die habsburgermonarchie 1848–1918, bd. ii: Verwaltung und rechtswesen 
(Wien 1975) 538–662, hier 565 f. Zur Prügelstrafe siehe stefan malfèr, die abschaffung der prügel-
strafe in österreich unter besonderer berücksichtigung der militärgrenze (= Zeitschrift der savigny-
stiftung für rechtsgeschichte, Germanische abteilung 102) 206–238. Zur Diskussion über den § 66 
wegen Beleidigung ausländischer Monarchen siehe MR. v. 24. 3. 1852/I.

121 rgbl. nr. 161/1849.
122 MR. v. 18. 6. 1851/II.
123 Kaiserliches Patent v. 6. 7. 1851, rgbl. nr. 163/1851. Siehe dazu thomas olechowski, die entwick-

lung des preßrechts in österreich bis 1918 (Wien 2004) 344 ff.
124 Kaiserliches Patent v. 27. 5. 1852, rgbl. nr. 122/1852.
125 olechowski, preßrecht 445 f.
126 MR. v. 5. 2. 1850/IV, ömr. ii/2: das ministerium schwarzenberg, 8. jänner 1850–30. april 1850, 

bearbeitet und eingeleitet von thomas kletečka und anatol schmied-kowarzik (Wien 2005), nr. 272.
127 MR. v. 8. 6. 1850/IV, ömr. ii/3: das ministerium schwarzenberg, 1. mai 1850–30. september 1850, 

bearbeitet und eingeleitet von thomas kletečka und anatol schmied-kowarzik unter mitarbeit von 
andreas Gottsmann (Wien 2006), nr. 348. Siehe auch § 2 des Grundrechtspatentes v. 4. 3. 1849, rgbl. 
nr. 151/1849.

128 ebd.
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hatte die regierung 1850 offen gelassen, weil, wie bach festhielt, „diese angelegenheit, 
welche nur durch ein Gesetz geregelt werden kann, keineswegs so dringend ist, um dem 
ordentlichen Wege der legislation entzogen zu werden“129. am 27. august 1851 brachte 
bach die problematik der deutschkatholiken erneut im ministerrat zur sprache. er gab 
die devise aus, daß „eine nicht anerkannte religionsgesellschaft keine religionsgesellschaft 
ist“. da sie auch nicht den bestimmungen eines Vereines entsprächen, müßten die 
deutschkatholiken als unrechtmäßig bestehender Verein betrachtet werden, und weil ein 
Verbot formal noch nicht ausgesprochen sei, müsse das nun nachgeholt werden130. nach 
anhörung des reichsrates stimmte Franz joseph am 16. november 1851 zu. mit der 
Verordnung des ministers des inneren vom selben tag wurde der „Verein“ der deutsch-
katholiken – und anderer freichristlichen Vereinigungen – verboten131.
schon bei der beratung der Frage der deutschkatholiken 1851 schlug bach außerdem 
vor, „es schiene ihm angedeutet, das Vereinsgesetz vom märz 1849 außer Wirksamkeit 
zu setzen und jenes vom jahre 1843 wieder zu aktivieren und dasselbe für ungarn, kroa-
tien, slawonien, siebenbürgen, überhaupt für die länder, für welche es damals nicht 
erlassen wurde, auszudehnen“132. unabhängig von bach benützte auch der reichsrat das 
thema der deutschkatholiken, um eine revision des Vereinsgesetzes vom märz 1849 zu 
beantragen. den auftrag dazu erteilte Franz joseph der regierung am 16. november 
1851133. Zunächst standen aber dringlichere angelegenheiten auf der tagesordnung des 
ministerrates, und das neue Vereinsgesetz kam erst ende märz 1852 erneut zur spra-
che134. am 26. november 1852 wurde es von Franz joseph sanktioniert135. die Grün-
dung politischer Vereine wurde untersagt (§ 3), die bestimmungen hatten auch auf schon 
bestehende Vereine anwendung zu finden (§ 28).
Zwischen august und november 1851 beschäftigte sich der ministerrat mit einem Ge-
setz, das den strafprozeß in ungarn, kroatien-slawonien, siebenbürgen, Galizien, der 
bukowina, dalmatien und im lombardisch-venetianischen königreich an die strafpro-
zeßordnung der anderen länder136 angleichen sollte. in den oben aufgezählten ländern 
gab es keine Geschworenengerichte, und sie sollten auch nicht eingeführt werden, daher 
konnte die Wirksamkeit der strafprozeßordnung nicht einfach ausgedehnt werden. am 
5. november 1851 hatte der ministerrat das Gesetz bis § 216 beraten137. danach wurde 
der entwurf ad acta gelegt. das silvesterpatent warf seine schatten voraus.

129 MR. v. 24. 5. 1850/XIV, ömr. ii/3, nr. 341.
130 MR. v. 27. 8. 1851/X.
131 Ah. E. auf Vortrag Bachs v. 7. 11. 1851, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 3766/1851. Die Verordnung 

wurde publiziert als rgbl. nr. 246/1851.
132 MR. v. 27. 8. 1851/X.
133 Vortrag Kübecks v. 15. 11. 1851, hhsta., rr., Ga. 80/1851; Kabinettschreiben v. 16. 11. 1851, hhsta., 

kab. kanzlei, mrZ. 3872/1851.
134 MR. v. 24. 3. 1852/IX, MR. v. 29. 3. 1852/IV und MR. v. 31. 3. 1852/II sowie abschließend MK. v. 24. 

und 31. 7. 1852/I (Sammelprotokoll), ömr. iii/1, nr. 33.
135 Vortrag Bachs v. 10. 8. 1852, hhsta., kab. kanzlei, mcZ. 2484/1852; publiziert als rgbl. nr. 

253/1852.
136 Strafprozeßordnung v. 17. 1. 1850, rgbl. nr. 25/1850.
137 Behandelt in MR. v. 19. 8. 1851/X, MR. v. 20. 10. 1851/VII, MR. v. 22. 10. 1851/III und MR. v. 5. 

11. 1851/IV.
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am 2. dezember 1851 erließ Franz joseph an thun die Weisung, „die österreichische 
bürgerliche Gesetzgebung in ehensachen [sic!] für katholiken in die nötige Übereinstim-
mung mit den satzungen der katholischen kirche zu bringen“138. thun unterbreitete 
den entsprechenden Gesetzentwurf am 10. mai 1852, dem mit kaiserlicher entschlie-
ßung vom 14. september 1852 „vorläufig“ zugestimmt wurde139. dieses Gesetz sollte 
Grundlage für Verhandlungen mit dem Vatikan sein, um ein konkordat abzuschließen. 
Gleichzeitig betraute Franz joseph den erzbischof von seckau, othmar ritter v. rau-
scher, mit der Führung der Verhandlungen. Zur ausarbeitung der position österreichs 
wurde ein komitee unter dem Vorsitz kübecks errichtet, dem die minister thun, buol 
und bach sowie reichsrat salvotti angehörten140. damit begannen die Verhandlungen 
für das konkordat, das am 18. august 1855 abgeschlossen werden sollte und das die 
prädominanz der katholischen kirche in österreich wesentlich stärkte141.
auch die aufhebung des von kaiser Ferdinand i. am 7. mai 1848 ausgesprochenen 
Verbotes der jesuiten142 bahnte sich in dem hier behandelten Zeitraum an. diese ent-
schließung war im lombardisch-venezianischen königreich nicht publiziert worden. dort 
war der orden von der revolutionären regierung verboten worden. radetzky hatte die 
besitzungen dem orden in Venetien wieder zurückgestellt, nicht aber in der lombardei. 
im ministerrat ging es um die Frage, ob der orden auch in den italienischen Gebieten 
der monarchie de jure zu existieren aufgehört habe143. hintergrund der behandlung war 
ein 1840 eingetretener erbfall, in dem der erblasser das nutzeigentum seines unbeweg-
lichen Vermögens dem jesuitenorden zur errichtung von bildungseinrichtungen hinter-
lassen hatte. Für den Fall, daß der orden seinen anforderungen nicht nachkommen 
könne, solle das nutzeigentum an den könig von sardinien übergehen. der ministerrat 
stimmte dem antrag thuns zu, den jesuitenorden im lombardisch-venezianischen kö-
nigreich als bestehend anzusehen und ihm seine ehemaligen Güter zurückzugeben. mit 
der entschließung vom 15. märz 1852 stimmte Franz joseph nicht nur diesem antrag 
zu, sondern erteilte außerdem den auftrag: „mein minister für kultus und unterricht 
hat mir ferner über die opportunität und die zweckmäßigste art einer gänzlichen auf-
hebung der oben berührten ah. entschließung vom 7. mai 1848 seine anträge zu 
unterlegen.“144 am 23. juni 1852 wurde dann die aufhebung des jesuitenordens in der 
gesamten monarchie rückgängig gemacht145.

138 Thun teilte diesen Auftrag in MR. v. 3. 12. 1851/II mit.
139 hhsta., kab. kanzlei, mcZ. 1478/1852.
140 Die Handschreiben – außer für Salvotti − ebd.
141 Zum Konkordat siehe Waltraud heindl, einleitung. In: die protokolle des österreichischen minister-

rates 1848–1867 iii/4: das ministerium buol-schauenstein, 23. dezember 1854–12. april 1856, 
bearbeitet von Waltraud heindl mit einem Vorwort von helmut rumpler (Wien 1987) XXV–
XXXii.

142 Siehe dazu MR. v. 5. 5. 1848, ömr. i: die ministerien des revolutionsjahres 1848, 20. märz 1848–21. 
november 1848, bearbeitet und eingeleitet von thomas kletečka (Wien 1996), nr. 28.

143 MR. v. 21. 1. 1852/IV, MR. v. 1. 3. 1852/III und MR. v. 17. 3. 1852/VIII.
144 Vortrag Thuns v. 2. 2. 1852, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 612/1852.
145 Vortrag Thuns v. 19. 5. 1852, resolviert am 23. 6. 1852, ebd., mcZ. 1841/1852. Siehe dazu MK. v. 19. 

5. 1852/VI, ömr. iii/1, nr. 12.
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am 22. august 1851 forderte schwarzenberg den handelsminister baumgartner auf, den 
neuen allgemeinen Zolltarif im ministerrat zur sprache zu bringen146. Vom 23. august 
bis zum 1. oktober 1851 wurde er in 14 sitzungen beraten. den am 2. oktober 1851 
erstatteten Vortrag baumgartners leitete Franz joseph an den reichsrat weiter, der seinen 
sitzungen den handelsminister beizog147. Über den Vortrag baumgartners entschied 
Franz joseph am 6. november nach dem von kübeck vorgeschlagenen resolutionsent-
wurf. damit wurde zwar der allgemeine Zolltarif festgestellt, der Wirksamkeitsbeginn 
aber offen gelassen, sodaß der tarif noch nicht publiziert werden konnte. baumgartner 
schlug daher vor, den tarif zur allgemeinen information zunächst nur über die Wiener 
Zeitung bekanntzumachen, womit er zwar veröffentlicht, aber nicht rechtswirksam ge-
wesen wäre. philipp krauß wandte dagegen ein, daß aus interessen der staatsfinanzen 
und der handelsleute zunächst eine kommission aus Vertretern des handels- und des 
Finanzministeriums die sache beraten solle148. in einer weiteren sitzung149 prallten die 
unterschiedlichen auffassungen von philipp krauß und baumgartner aufeinander. Wäh-
rend sich krauß dafür aussprach, den Zolltarif zu zwei terminen in kraft zu setzen – und 
zwar schnell für die Waren, deren Zoll herab-, und drei monate später für die Waren, 
deren tarif heraufgesetzt würde –, plädierte baumgartner und mit ihm die mehrheit des 
ministerrates für den 1. Februar 1852, an dem der gesamte tarif wirksam werden sollte. 
der allgemeine Zolltarif konnte damit in der ausgabe des reichsgesetzblattes vom 
25. november 1851 publiziert werden150. schließlich wies philipp krauß noch auf die 
problematik hin, daß der tarif nicht rechtzeitig in alle landessprachen übersetzt werden 
könne151. Zu diesem Zweck sollte eine kaiserliche Verordnung bestimmen, daß der Ver-
trag auch dann verbindlich sein sollte, wenn er bis dahin nur in deutscher und in italie-
nischer ausgabe erschienen sei. mit der ah. entschließung vom 24. dezember 1851 
stimmte Franz joseph dem zwar zu, nur hatte das nicht durch eine kaiserliche, sondern 
durch eine ministerialverordnung zu geschehen152. so wurde mit der Verordnung des 
Finanzministeriums vom 20. jänner 1852 die kaiserliche entschließung bekannt ge-
macht, „der neue Zolltarif habe ungeachtet des Zurückbleibens der hinausgabe desselben 
in anderen sprachen [außer der deutschen und der italienischen] mit dem 1. Februar 
1852 in dem ganzen umfange des Zollgebietes in Wirksamkeit zu treten“153. mit diesem 
tarif wurde ein weiterer schritt in richtung liberalisierung des handels getan, auch 
wenn „die protektionistische Zollpolitik gegenüber dem ausland […] weitgehend beibe-
halten“ wurde154.

146 MR. v. 22. 8. 1851/XV.
147 Siehe dazu MR. v. 11. 10. 1851/I, besonders Anm. 1.
148 MR. v. 12. 11. 1851/II.
149 MR. v. 17. 11. 1851/I.
150 rgbl. nr. 244/1851.
151 MR. v. 26. 11. 1851/II.
152 Ah. Entschließung auf den Vortrag Philipp Krauß’ v. 17. 12. 1851, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 

4246/1851.
153 rgbl. nr. 23/1852.
154 john komlos, die habsburgermonarchie als Zollunion. die Wirtschaftsentwicklung österreich-un-

garns im 19. jahrhundert (Wien 1986) 25. Siehe auch helmut rumpler, eine chance für mittel europa. 
bürgerliche emanzipation und staatsverfall in der habsburgermonarchie (Wien 1997) 327.
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noch eine Vielzahl von wichtigen Gesetzen wurde im Zeitraum dieses bandes vom mi-
nisterrat beraten. handels- und Verkehrsangelegenheiten betrafen das seesanitätsregle-
ment155, die eisenbahnbetriebsordnung156, der handels- und schiffahrtsvertrag mit sar-
dinien157, die dienstordnung für beamte und diener bei den der Generaldirektion der 
kommunikationen untergeordneten Ämtern158 sowie die aufhebung von Zollausschlüs-
sen beziehungsweise die Gebietsreduktion des Zollausschlusses von triest zur bekämp-
fung des schmuggels159; im bereich des militärs waren es das bequartierungsgesetz der 
Gendarmerie160, ein Gesetz, das die Zivilanstellungen für austretende militärs regelte161, 
die einbeziehung dalmatiens und von triest in die rekrutierung162 sowie die militärju-
risdiktionsnorm163. das straf- und begnadigungsrecht der Zivil- und militärgouverneu-
re während des ausnahmezustandes wurde geregelt164.
mehrmals wurde im ministerrat über die abberufung und ernennung von statthaltern 
und Gouverneuren in den kronländern gesprochen, die schließlich vom kaiser vorge-
nommen wurden. am 29. april 1851 wurde, nach dem ableben von ludwig Freiherr v. 
Wohlgemut, karl Fürst zu schwarzenberg zum Zivil- und militärgouverneur von sie-
benbürgen ernannt165. am 4. juni 1851 wurde der Zivil- und militärgouverneur von 
Wien, ludwig Freiherr v. Welden, durch johann kempen Freiherr v. Fichtenstamm er-
setzt166. am 16. august 1851 rückte johann Graf v. coronini-cronberg an die stelle des 
entlassenen statthalters der serbischen Woiwodschaft und des temescher banats, Ferdi-
nand Freiherrn mayerhofer v. Grünbühl167.
die wichtigste personelle Veränderung – verbunden mit einer Verwaltungsumstrukturie-
rung – trat in ungarn ein. mit der ernennung erzherzog albrechts zum Zivil- und 
militärgouverneur am 12. september 1851168 wurden das militärgouvernement (ein-
schließlich des kommandos der dritten armee) und die statthalterei vereinigt. die Wahl 
fiel auf albrecht, „um“, wie Franz joseph den ministern mitteilte „die oberste leitung 
der landesangelegenheiten in eine energische hand zu legen“169. ein weiterer Grund 
dürfte die absicht gewesen sein, mit einem erzherzog an der spitze der Verwaltung das 
ansehen der habsburger in ungarn zu stärken. bei der dotation albrechts wurde be-
rücksichtigt, daß „er bemüßiget sein werde, ein großes haus zu führen und hospitalität 
zu üben“. nur wurde aus „höheren politischen rücksichten von der einrechnung der 

155 MR. v. 13. 8. 1851/V, MR. v. 3. 10. 1851/IX und MR. v. 6. 10. 1851/I.
156 MR. v. 6. 8. 1851/IX, MR. v. 8. 8. 1851/V und MR. v. 11. 8. 1851/IX.
157 MR. v. 8. 10. 1851/I und MR. v. 13. 10. 1851/II.
158 MR. v. 31. 12. 1851/X und MR. v. 2. 1. 1852/VII.
159 MR. v. 27. 2. 1852/III.
160 MR. v. 7. 7. 1851/IV.
161 MR. v. 11. 10. 1851/X, MR. v. 31. 10. 1851/IV und MR. v. 3. 11. 1851/II.
162 MR. v. 31. 12. 1851/VII, MR. v. 5. 1. 1852/II und MR. v. 23. 1. 1852/IV.
163 MR. v. 10. 11. 1851/II, MR. v. 21. 11. 1851/II, MR. v. 24. 11. 1851/III und MR. v. 23. 12. 1851/II.
164 MR. v. 26. 9. 1851/III, MR. v. 15. 10. 1851/IV, MR. v. 24. 11. 1851/IV und MR. v. 26. 11. 1851/IV.
165 Siehe MR. v. 30. 4. 1851/I, ömr. ii/4 nr. 492.
166 Siehe MR. v. 6. 6. 1851/II.
167 Siehe MR. v. 19. 8. 1851/V.
168 Siehe MR. v. 12. 9. 1851IV sowie MR. v. 13. 9. 1851/I.
169 MR. v. 12. 9. 1851/IV.
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einkünfte der ehemaligen palatinalgüter in die dotation des herrn erzherzogs albrecht 
ganz umgang genommen“170. Für repräsentationszwecke bewilligte Franz joseph schließ-
lich jährlich 184.000 fl., die – unter einrechnung von albrechts sonstigen Gebühren – bis 
300.000 fl. überschritten werden durften171. es wurde also von albrecht nicht nur eine 
„energische hand“, sondern auch ein „großes haus“ und „hospitalität“, also die einem 
erzherzog angemessene hofhaltung erwartet, und er wurde dazu mit großzügigen mit-
teln ausgestattet.

Finanzen

die finanziellen schwierigkeiten österreichs hatten zwei ursachen, die in enger Wech-
selwirkung standen. es gab zum einen ein chronisches haushaltsdefizit und zum anderen 
ein Währungsproblem.
seit dem Vormärz überstiegen die ausgaben österreichs ständig dessen einnahmen. bis 
1848 wurde das defizit regelmäßig durch schulden bei der oesterreichischen national-
bank gedeckt; es entstand somit ein ständig größer werdender schuldenberg172. dessen 
anwachsen zu stoppen und ihn dann wieder abzutragen war die budgetäre herausforde-
rung, vor der die Finanzverwaltung stand.
bis 1848 stellten die banknoten der oesterreichischen nationalbank – wie bei anderen 
notenbankinstituten auch – keinen Geldwert an sich dar, sondern waren schuldscheine, 
die gegen münzgeld eingetauscht werden konnten. nur die münzen trugen ihren Wert 
durch ihr edelmetall in sich. banknoten zirkulierten im handel „an Geldes statt“. nun 
hängt der Wert eines schuldscheines nicht nur vom genannten schuldbetrag ab, sondern 
auch von dem Vertrauen der Gläubiger in die Fähigkeit des schuldners, die schuld tat-
sächlich begleichen zu können. solange dieses Vertrauen vorhanden ist, gibt es keinen 
Grund für den Gläubiger, den schuldschein beim schuldner einzulösen, weil für ihn der 
schein denselben Wert hat, wie das entsprechende wirkliche Geld. sobald aber Zweifel 
an der rückzahlungsfähigkeit des schuldners entstehen, wird jeder besitzer von schuld-
scheinen versuchen, diese schulden so schnell wie möglich beim schuldner einzutreiben. 
Wenn der schuldner tatsächlich dazu nicht in der lage ist, verlieren die schuldscheine 
ihren Wert. die problematik besteht in der Wechselwirkung zwischen dem Vertrauen der 
Gläubiger und den realen Fähigkeiten der rückzahlung durch den schuldner. Wenn die 
Gläubiger z. b. wegen ihres Vertrauens die schulden gar nicht zurückverlangen, so kann 
ein schuldner trotz realer rückzahlungsschwierigkeiten ungehindert weiterarbeiten.
als sich der staat bei der nationalbank verschuldete, geschah dies durch die hinausgabe 
zusätzlicher banknoten, für die sie vom staat schuldscheine erhielt. die realen möglich-
keiten der nationalbank, ihre schuldscheine, „banknoten“ genannt, in reales Geld ein-
zulösen – wozu sie statutengemäß verpflichtet war – hing nicht nur von ihren eigenen 
silberreserven ab, sondern auch von der Fähigkeit des staates, seine schulden bei der 
bank in silber begleichen zu können. Weil der staat dazu aber real nicht mehr in der 

170 MR. v. 8. 10. 1851/II.
171 Handschreiben an Albrecht v. 11. 10. 1851, ka., mksm. 8157/1851.
172 Siehe dazu kletečka thomas, einleitung ömr. i, XXViii ff. mit Literatur.
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lage war, benötigten er und die bank das Vertrauen der banknotennutzer, damit sie 
diese eben nicht in größerer menge in silbergeld umzuwechseln verlangten. der staat 
benötigte das Vertrauen des publikums in die banknoten für seine eigene Finanzierung, 
und die nationalbank benötigte das Vertrauen des publikums in einen soliden staats-
haushalt, damit ihre banknoten im handel weiterhin als Zahlungsmittel angenommen 
wurden. da sich beides gegenseitig bedingte, waren die bedürfnisse der österreichischen 
staatsfinanzen und die der nationalbank aufs innigste miteinander verzahnt. 1847/48 
wurde aber immer deutlicher, daß sowohl der staatshaushalt seinen finanziellen anfor-
derungen nicht gewachsen war, als auch – genau deswegen – die banknoten keineswegs 
ausreichend mit silberwerten gedeckt waren. es drohte ein massenhafter umtausch der 
banknoten in münzgeld.
nur durch zwei maßnahmen konnten ein kollaps der Währung und der staatsbankrott 
abgewendet werden: zum ersten wurde die bank durch den staat von der Verpflichtung 
entbunden, banknoten in silber einwechseln zu müssen173. die bank wurde also von der 
rücknahme der von ihr ausgegeben schuldscheine befreit. damit verloren die banknoten 
faktisch ihren status als schuldscheine, weil hinter ihnen nicht mehr der Wertmaßstab 
silber stand. anders formuliert, banknoten zirkulierten im tausch nicht mehr „an Gel-
des statt“, sondern wurden unmittelbar zu Geld. im Gegensatz zum münzgeld, dessen 
Wert in seinem metall lag, stand nun hinter dem papiergeld kein realer Wert mehr, 
sondern nur mehr das reine Vertrauen der menschen in die wirtschaftliche und finanzi-
elle leistungsfähigkeit österreichs. Faktisch waren also münz- und papiergeld zwei un-
terschiedliche Zahlungsmittel. da die aufhebung der Verpflichtung der notenbank, 
banknoten in silber einwechseln zu müssen, ihre ursache im fehlenden Vertrauen hatte, 
wäre der kurs des papierguldens ins bodenlose gefallen. um dieses abzuwenden, mußte 
neben der aufhebung der umwechslungsverpflichtung für banknoten gleichzeitig ver-
ordnet werden, daß papiergeld im handel zum nennwert anzunehmen sei; dem papier-
gulden wurde also per dekret der Wert des silberguldens gegeben (der sogenannte 
Zwangskurs). diese maßnahmen waren nur als provisorium gedacht, die es nach sanie-
rung der Währung und zwar so bald als möglich wieder aufzuheben galt. Grundvoraus-
setzung dafür war, die banknoten ausreichend mit silber zu decken und die staatsausga-
ben ihren normalen Geldbeschaffungsmöglichkeiten anzupassen, um die sanierung der 
Währung nicht gleich wieder untergraben zu müssen.
auch wenn der Zwangskurs und die verpflichtende banknotenannahme zum nennwert 
nur im inland gelten konnten, wirkten diese maßnahmen dennoch auch außerhalb 
österreichs wertstabilisierend auf das papiergeld, weil dem Geld solange ein bestimmter 
Wert garantiert war, so lange es zu keinem bankrott des staates oder der notenbank kam. 
der Wert des papierguldens orientierte sich daher im ausland am Wert des silberguldens, 
modifiziert durch das Vertrauen in die finanzielle leistungsfähigkeit österreichs. der 
Wert des papiergeldes fiel so zwar nicht ins bodenlose, doch gab es im ausland ständig 
kursschwankungen zwischen münz- und papiergeld, die desto größer zugunsten des 
münzgeldes waren, je kritischer die österreichische Finanzsituation eingeschätzt wurde 

173 Verordnung des Justiz- und des Finanzministers v. 21. 5. 1848, publiziert in Wiener Zeitung (m.) v. 22. 
5. 1848.
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– das sogenannte silberagio. aber auch innerhalb österreichs gab es stellen, an denen 
dieser Wertunterschied von zentraler bedeutung war: die börsen, besonders die Wiener 
Geldbörse. an den börsen hatte der Zwangskurs keine bedeutung, da hier die preise von 
aktien und von kreditpapieren frei verhandelbar waren und sich daher rein nach der 
einschätzung bestimmten. Wollte man die börse nicht, mit verheerenden Folgen für den 
kapitalmarkt, reglementierend ad absurdum führen, mußte man in kauf nehmen, daß 
mit österreichischen Geldsorten gehandelt wurde, d. h. die papierwährung selbst zum 
objekt der spekulation wurde.
Finanzminister philipp krauß sah eine seiner aufgaben darin, staatsfinanzen und natio-
nalbank zu entflechten, also das bisherige system zu überwinden, in dem sich beide zwar 
stützten, sich jedoch auch gegenseitig in einen kollaps mit hineinziehen mußten. Finan-
ziell war der staat zwar nicht in der lage, die beziehung zur notenbank aufzulösen, aber 
krauß wollte eine zusätzliche abhängigkeit durch erneute Geldaufnahmen verhindern174. 
neue schulden bei der nationalbank umging er, indem er das 1848 und 1849 massiv 
angestiegene budgetdefizit nicht durch weitere anleihen bei der bank, sondern durch 
die herausgabe von eigenem staatlichen papiergeld bezahlte, wie z. b. die sogenannten 
kassenanweisungen oder die „anweisungen auf die zukünftigen landeseinkünfte un-
garns“. so entstanden neben dem papiergulden weitere papiere, deren Wert über den 
Zwangskurs innerhalb österreichs an den silbergulden gekoppelt war. je mehr staatliche 
kreditpapiere im umlauf waren, umso mehr möglichkeiten gab es aber für die spekula-
tion mit der Währung, indem die kreditpapiere je nach einschätzung ihrer jeweiligen 
bonität unter oder über ihrem nominalwert gehandelt wurden. diese Gefahr für die 
Währung galt es zu beseitigen, deren ursache krauß natürlich in den ungeordneten Fi-
nanzverhältnissen des staates sah. Wenn es gelang, das ständige und nach 1848 horrend 
angewachsene defizit zu beseitigen, würde das Vertrauen in die Währung von alleine 
zurückkommen, und die kursschwankungen würden damit aufhören. danach erst kön-
ne an die sanierung der Währung mit aufhebung des Zwangskurses und Wiedereinfüh-
rung des freien Wechsels von banknoten in silber geschritten werden. ohne beseitigung 
des defizits könne das Vertrauen in die Währung nicht zurückgewonnen werden, und 
die kostspieligen maßnahmen wären vergeblich gewesen und müßten bald wieder zu-
rückgenommen werden. das wäre für das Vertrauen noch schädlicher, als gar nichts zu 
unternehmen. Vor der sanierung der Währung stand also die sanierung des staatshaus-
haltes. Von dieser Grundüberlegung geleitet, betrieb krauß im september 1849 die 
einrichtung einer kommission „zur erstattung von Vorschlägen über organische einrich-
tungen für das bankinstitut“ (kurz bankkommission), da er nach dem ende der militä-
rischen auseinandersetzungen im inneren auf einen rückgang der staatsausgaben hoff-
te175. schnell stellte sich jedoch heraus, daß 1850 das defizit beträchtlich bleiben würde. 
so machte er von den Vorschlägen der bankkommission, die im märz zusammengetreten 

174 MR. v. 20. 6. 1849/IX, ömr. ii/1, nr. 101. Durch Patent v. 28. 6. 1849, rgbl. nr. 296/1849, wurde 
die Herausgabe neuer Banknoten zur Deckung des Haushaltsdefizites untersagt.

175 Siehe dazu harm-hinrich brandt, der österreichische neoabsolutismus: staatsfinanzen und politik 
1848–1860 (Göttingen 1978) 2, 625 f.
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war und am 26. april 1850 ihren schlußbericht vorgelegt hatte, keinen Gebrauch. in 
der Folge sah krauß dem Verfall der papierwährung nahezu tatenlos zu.
krauß’ ministerkollegen waren über diese situation sehr beunruhigt, und Franz joseph 
schaltete im november 1850 den ehemaligen hofkammerpräsidenten kübeck, der schon 
an dem statut des neu zu errichtenden reichsrates arbeitete, in die Finanz- und Wäh-
rungsproblematik ein. kübecks auffassungen über die Finanz- und Währungskrise waren 
konträr zu denen des Finanzministers. nicht der unausgeglichene staatshaushalt sei das 
hauptproblem, sondern die vielen im umlauf befindlichen staatspapiere (die sogenannte 
Zettelwirtschaft). diese müßten eingezogen und gegen banknoten eingetauscht werden 
– womit die Verflechtung von staatsfinanzen und notenbank wieder verstärkt worden 
wäre. das budgetdefizit müsse zwar beseitigt werden, dies wäre aber weder der wichtigste, 
noch der erste schritt. man könne auch über einige jahre mit einem defizit leben und es 
über anleihen decken176. damit stand die Währungssanierung auf der tagesordnung, und 
auch krauß hatte sich mit ihr konkret zu befassen, obwohl die in seinen augen notwen-
dige Grundbedingung geordneter staatsfinanzen keineswegs zutraf.
erst jetzt nahm krauß die Vorschläge der bankkommission vom april 1850 wieder auf 
und brachte die angelegenheit im ministerrat zur sprache177. krauß schlug in anlehnung 
an den kommissionsbericht vor, die im umlauf befindlichen münzscheine der national-
bank zu einem und zwei Gulden178 einzuziehen und als reichsschatzscheine wieder 
herauszugeben, eine anleihe in höhe von 120 bis 150 millionen Gulden zur beschaffung 
von silber zur deckung des papiergeldes aufzunehmen und das maximum des Geldes 
mit Zwangskurs auf 400 millionen Gulden zu beschränken, das je zur hälfte dem staat 
und der notenbank zur Verfügung stehen sollte. diesen Vorschlag leitete der ministerrat 
an den reichsrat zur begutachtung weiter179. der reichsrat beantragte, mittels kaiserli-
chen patents das staatspapiergeld mit 200 millionen, wenn notwendig mit 250 millionen 
zu beschränken180. doch wurde die aufzunehmende anleihe nicht erwähnt. dagegen 
wandte krauß ein: „erklärt also die regierung jetzt schon und ohne daß über die weiters 
zu ergreifenden maßnahmen ein beschluß feststeht, daß sie staatspapiergeld mit Zwangs-
kurs in keinem Fall über 200 millionen vermehren werde, so bindet sie sich die hände 
und bereitet sich große Verlegenheit, wenn bei dem ausbleiben oder Fehlschlagen des 
anleihens kein anderes mittel zur bedeckung des vermehrten staatsaufwandes vorhanden 
ist. nur, wenn zugleich die aufnahme des anleihens beschlossen wird, glaubt der Finanz-
minister die einhaltung jener Grenzen für die ausgaben der staatsnoten zusichern zu 
können.“181

krauß hob zwar gelegentlich hervor, die differenzen zwischen ihm und kübeck seien 
nur formal und letztlich unerheblich182, doch traf dies keineswegs zu. Während krauß 
mit den von ihm vorgeschlagenen maßnahmen die Verflechtung zwischen staat und 

176 Denkschrift Kübecks v. 20. 12. 1850, siehe dazu brandt, neoabsolutismus 2, 654 f.
177 MR. v. 19. 4. 1851/II, ömr. ii/4, nr. 487.
178 Nicht zu verwechseln mit den staatlichen deutschen und ungarischen Münzscheinen im Wert einiger Kreuzer.
179 Schreiben Schwarzenbergs an Kübeck v. 23. 4. 1851, hhsta., rr., Ga. 6/1851.
180 MR. v. 11. 5. 1851/I, ömr. ii/4, nr. 497.
181 ebd.
182 MR. v. 10. 6. 1851/IV.
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bank lösen und das staatspapiergeld gleichberechtigt neben die banknoten stellen woll-
te, versuchte kübeck die Weichen in richtung der einziehung des staatspapiergeldes zu 
stellen, womit der staat bei defiziten wieder auf die nationalbank angewiesen gewesen 
wäre. so wollte krauß nicht nur das staats-, sondern auch das bankpapiergeld auf je 200 
millionen Gulden beschränken, kübeck hingegen nur das des staates. krauß wollte die 
münzscheine der bank zu einem und zwei Gulden einziehen und als staatspapiere her-
ausgegeben, während kübeck diesen punkt nicht erwähnte. hingegen sah der entwurf 
des reichsrates die Verpflichtung vor, Vorschläge zur einziehung des staatspapiergeldes 
zu erarbeiten. auch wenn damit die auflegung einer anleihe gemeint war, so zielte sie 
durch kübecks Vorgehensweise ausschließlich auf die einziehung des staatspapiergeldes 
und nicht auf eine sanierung der Währung gesamt. das patent vom 15. mai 1851 trug 
kübecks Vorstellungen vollauf rechnung: nur das staatliche papiergeld wurde mit 200 
millionen Gulden beschränkt. Zugleich waren für die künftige einziehung anträge 
vorzulegen183. andere von krauß vorgeschlagene maßnahmen wurden jedoch nicht er-
wähnt.
als wichtigste maßnahme schlug krauß dann die anleihe vor, die Franz joseph am 24. 
juni prinzipiell billigte184. mitte juli 1851 begann krauß mit bankhäusern über die 
bedingungen zu verhandeln, unter denen sie die anleihe unterstützen würden. ende juli 
lag zwar noch kein definitives Übereinkommen mit den bankhäusern vor, dennoch sah 
krauß die Zeit gekommen, „über die wesentlichsten bedingungen, unter welchen die 
subskription auszuschreiben wäre, einen ministerratsbeschluß zu fassen und sich die ah. 
Genehmigung ohne Verzug mittels au. Vortrages zu erbitten“185. nach Feststellung der 
genauen einzahlungs- und provisionsmodalitäten wurde mit erlaß des Finanzministeri-
ums vom 1. september 1851 für die Zeit zwischen dem 9. und 27. september die an-
leihe bis zu 85 millionen Gulden ausgeschrieben186. Zwei drittel der einzahlungen 
waren der einziehung des staatspapiergeldes gewidmet, ein drittel konnte für staatsbe-
dürfnisse verwendet werden. es wurden günstige bedingungen gewährt, der Wertdiffe-
renz zwischen papier- und silbergulden wurde rechnung getragen und die anleihe in 
zwei serien geteilt: eine in silber – für das ausland, um silber nach österreich zu ziehen 
– und eine in papier. obwohl nominell in papier ca. 62 und in silber 19 millionen 
gezeichnet wurden, war das resultat wenig befriedigend. Gerade die Zeichnung in silber 
blieb hinter den erwartungen zurück. ein teil der Zeichnungen waren interne umschul-
dungsgeschäfte, andere wurden später nicht realisiert187, und eine Zeichnung der Ge-
meinde Wien von einer million war letztlich der kaufpreis, den das Ärar für den kauf 
des Wiener kriminalgerichtsgebäudes leistete188. im märz 1852 hielt krauß’ nachfolger 

183 rgbl. nr. 118/1851.
184 Vortrag des Ministerrates v. 18. 6. 1851, resolviert mit Ah. E. v. 24. 6. 1851, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 

2087/1851. Siehe dazu auch MR. v. 18. 6. 1851/VIII.
185 MR. v. 30. 7. 1851/VI. Der Vortrag Krauß’ v. 31. 7. 1851 wurde mit einigen Änderungen Kübecks mit 
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186 rgbl. nr. 202/1851.
187 brandt, neoabsolutismus 2, 663 f.
188 MR. v. 17. 9. 1851/I.
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baumgartner fest, daß 25 millionen der staatsanleihe noch nicht untergebracht seien189. 
mit dem erlös der anleihe konnte das staatspapiergeld auf 175 millionen Gulden redu-
ziert werden, und es konnten die im umlauf befindlichen deutschen und ungarischen 
münzscheine im Gesamtwert von 18 millionen eingezogen werden190.
nachdem die schlechten ergebnisse der 1851er-anleihe vorlagen und krauß auch ein 
ganz beträchtliches staatsdefizit im budget für 1852 vor augen hatte, sah er die mög-
lichkeiten der Finanzverwaltung zur stabilisierung der Währung ausgeschöpft. ende 
oktober 1851 war für ihn „der Zeitpunkt gekommen, wo auch von seite der bank etwas 
getan werden sollte, um zur Verbesserung der Valutaverhältnisse zu wirken“191. anders 
als zuvor handelte es sich nicht um maßnahmen, die die Währung sanieren sollten, 
sondern sie richteten sich einerseits gegen Währungsspekulationen, andererseits sollten 
mit ihnen stockungen im Wirtschaftsleben verhindert werden. die bank sollte die Gren-
ze festlegen, bis zu der sie Wechseleskompte und darlehen vergebe, und das Finanzmi-
nisterium hatte das kreditmaximum für einzelne größere handelshäuser zu bestimmen. 
damit wollte man verhindern, daß wenige bankinstitute das kreditvolumen der noten-
bank zu günstigen Zinsen ausschöpften, um es zu wesentlich höheren Zinsen weiterzu-
verleihen. dies hatte in der Vergangenheit dazu geführt, daß kredite wegen der Zinshö-
he nicht von Wirtschaftsbetrieben, sondern von spekulanten genutzt wurden, die schnell 
größere Gewinne erwirtschaften konnten192. Zudem sollte der nationalbank untersagt 
werden, Wechselbriefe anzunehmen, die auf scheingeschäften für Währungsspekulatio-
nen beruhten. um kleineren Gewerbetreibenden die kreditaufnahme zu erleichtern, wäre 
eine staatliche außerordentliche kreditkasse zu errichten. Zwar bestehe für diese aufgabe 
schon das „Filialeskomptekomité für Wien und niederösterreich“ der nationalbank, 
doch, so meinte krauß, „daß es bei dem umstande wo die bank kein besonderes inter-
esse hat, die gedachte anstalt prosperieren zu sehen, zweckmäßig wäre, auch von seite 
des staates auf unterstützung der kleinen Gewerbsleute einzuwirken“193. diese kasse 
sollte außerdem kredite in silber für auslandsgeschäfte bereitstellen. um schließlich an 
das dadurch benötigte edelmetall zu kommen, sollten mit 5 % verzinsliche in silber 
zahlbare hypothekaranweisungen herausgegeben werden. nach einigen diskussionen im 
ministerrat wurden diese Vorschläge angenommen194, und krauß legte mit Vortrag vom 
25. november 1851 den entwurf einer kaiserlichen Verordnung vor195. im Gutachten 
des reichsrates wurden zwar nicht die maßnahmen, aber die publikation in Form einer 
kaiserlichen Verordnung abgelehnt. die bestimmung der von der nationalbank bereit-
gestellten Gesamtsumme für eskompte- und darlehensgeschäfte sei schon im reglement 
und im statut der bank festgehalten. auch für die Fixierung von maximalkreditsummen 
einzelner handelshäuser und für bestimmungen, welche Wechselbriefe von der natio-

189 MR. v. 15. 3. 1852/I.
190 Ebd.
191 MR. v. 29. 10. 1851/VI.
192 Im Fall der für die Oesterreichische Nationalbank tätigen Discontokasse in Brünn siehe MR. v. 7. 11. 

1851/V.
193 MR. v. 17. 11. 1851/II.
194 MR. v. 19. 11. 1851/II.
195 Fa., Fm., Gp. 6095/1851.
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nalbank in Zahlung genommen werden dürften, brauche das Finanzministerium keine 
spezielle ermächtigung, sondern könne diese von sich aus in die Wege leiten. eine eige-
ne außerordentliche staatliche kreditkasse für kleinere Gewerbeleute sei hingegen nicht 
erforderlich, weil es für genau diesen Zweck schon eine kasse der nationalbank gäbe, 
deren kreditvergabe kontrolliert werden könne196. damit entfiel die notwendigkeit der 
hypothekaranweisungen in silber. Franz joseph erledigte krauß’ Vortrag jedoch gar 
nicht, sondern ließ ihn 1853 ohne entschließung an das Finanzministerium zurücklei-
ten.
mit dem mißerfolg der anleihe trat letztlich der Fall ein, vor dem krauß im mai 1851 
gewarnt hatte: der staat hatte sich mit der Verpflichtung, sein papiergeld nicht über 200 
millionen zu vermehren, und mit dem Verbot, die ausgaben über papiergeldemissionen 
der nationalbank zu decken, bei der staatsfinanzierung die hände in der defizitdeckung 
gebunden. am 7. november 1851 wies Franz joseph die regierung an, unverzüglich den 
Voranschlag für das budgetjahr 1852 vorzulegen, das mit 1. november schon begonnen 
hatte197. daß dies nicht schon geschehen sei, rechtfertigte krauß damit, daß er den 
Voranschlag zwar schon aufgestellt habe, er jedoch mit ihm bei einem defizit von 70 
millionen „nicht hervortreten“ könne198. der Voranschlag wurde erneut beraten. ende 
november fanden zunächst getrennte komiteeberatungen des Finanzministeriums mit 
den einzelnen ministerien und mit dem obersthofmeisteramt statt, danach wurde der 
Voranschlag im ministerrat besprochen199. es gelang, das defizit – auch durch herauf-
setzung einzelner einnahmeposten – auf ca. 50 millionen zu drücken. krauß war aber 
nicht zufrieden und führte aus, weil zur deckung des defizits lediglich 30 millionen 
durch vollständiges ausschöpfen des staatspapiergeldes und durch Verwendung von ei-
nem drittel der anleihe aufgebracht werden könnten, „so ergibt sich die unbedingte 
notwendigkeit, den ausgewiesenen betrag [also das defizit] auf den den vorhandenen 
außerordentlichen hilfsmitteln möglichst nahe kommenden betrag, d. i. auf nicht viel 
über 30 millionen herabzudrücken“200. trotzdem legte er den Voranschlag mit einem 
defizit von 50 millionen Gulden vor, den Franz joseph an den reichsrat weiterleitete201. 
dieser verhandelte erneut – aber vergeblich – mit den beigezogenen ministern über 
mögliche ausgabereduktionen ihrer ressorts. dem von kübeck vorgelegten budgetent-
wurf standen den ausgaben von 279,5 millionen nur 227 millionen Gulden einnahmen 
gegenüber. lediglich die errichtung einer kommission zur reduktion der laufenden 
militärausgaben wurde vorgeschlagen. Franz joseph billigte am 29. Februar 1852 das 

196 hhsta., rr., Ga. 93/1851 und Ga. 183/1853.
197 Handschreiben an Schwarzenberg v. 7. 11. 1851, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 3745/1851.
198 MR. v. 7. 11. 1851/I.
199 Die einzelnen Komiteeberatungen in Fa., Fm., präs. 18251/1851, die Behandlung im Ministerrat MR. v. 

29. 11. 1851/III, MR. v. 3. 12. 1851/III, MR. v. 4. 12. 1851/I, MR. v. 5. 12. 1851/I sowie MR. v. 13. 
12. 1851/I.

200 MR. v. 13. 12. 1851/I.
201 Vortrag Krauß’ v. 15. 12. 1851, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 4292/1851. Nachdem Krauß am 27. 

Dezember 1851 als Finanzminister entlassen und zum Mitglied des Reichsrates ernannt worden war, wur-
de ihm hier die Begutachtung seines eigenen Voranschlages zugewiesen.
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budget und die kommission202. die von der kommission vorgeschlagenen einsparungs-
möglichkeiten beim militär waren allerdings unbedeutend203.
das budget war kaum beschlossen, als baumgartner schon die probleme der deckung 
des defizits im ministerrat vortrug204. das defizit betrage, nachdem ein drittel des 
budgetjahres bereits verflossen sei, immer noch 35 millionen Gulden. das staatspapier-
geld sei inzwischen bis zum maximum ausgeschöpft. ungefähr zehn millionen der an-
leihe konnten zur deckung des defizits verwendet werden. Zudem wären immer noch 
25 millionen dieser anleihe nicht untergebracht, für die baumgartner im ausland 20 
millionen zu erhalten glaubte. durch ausschöpfung nicht ausgegebener obligationen 
früherer anleihen (wie die lombardisch-venezianischen monte-obligationen und eine 
anleihe aus dem jahr 1847), schließlich durch den Verkauf von obligationen „auf un-
aufsichtigem Wege“205 durch die depositenkasse könnte er nochmals weitere 13,5 mil-
lionen beschaffen, so daß rund 43 millionen Gulden aufgebracht werden könnten, um 
das defizit zu decken, das „sich aber in der tat höher stellen“ würde206.
in den beiden Zentralproblemen der Finanzverwaltung „haushaltslage“ und „Währungs-
situation“ war österreich im jahr 1851 keinen schritt weiter gekommen. das budget 
für das jahr 1852 wies ein defizit von 52 millionen Gulden aus. nach kassenschluß 
waren es dann 72 millionen207. Zur stabilisierung der Währung wurden zwar einige 
anstrengungen unternommen, wie die beschränkung des staatspapiergeldes mit 200 
millionen Gulden oder die anleihe zur einziehung des staatspapiergeldes. diese maß-
nahmen konnten aber wegen des defizits ihr Ziel nicht erreichen. die beschränkung des 
staatspapiergeldes sollte eigentlich das Vertrauen in die Währung erhöhen. dies hätte 
aber nur gelingen können, wenn die Finanzverwaltung mit dieser summe ohne größere 
Zusatzmaßnahmen ausgekommen wäre. 1852 konnte das defizit neben der ausschöp-
fung des gesamten staatsgeldmaximums nur durch notmaßnahmen halbwegs gedeckt 
werden. österreich kam mit der beschränkung des staatspapiergeldes auf 200 millionen 
keineswegs dauerhaft aus. diese maßnahme trug nur zu weiteren schwierigkeiten für die 
Finanzverwaltung bei, konnte aber das Vertrauen in die Währung nicht steigern.
eine zweite maßnahme sollte der beginn der einziehung des staatspapiergeldes sein. Zu 
diesem Zweck war 1851 die anleihe aufgelegt worden. sie wurde nur gering gezeichnet 
und verfehlte auch sonst ihren Zweck, da sie nicht zur tatsächlichen reduktion der rund 
175 millionen im umlauf befindlichen staatspapiere verwendet wurde. es wurden zwar 
25 millionen diesem Zweck gewidmet, vorher aber der umlauf der staatspapiere um 25 
millionen erhöht. es wurde also letztlich nur das eingezogen, was für das defizit zuvor 
noch ausgegeben worden war. die anleihe 1851 war fast vollständig in die defizitdek-
kung geflossen.

202 Siehe dazu MR. v. 2. 1. 1852/I und MR. v. 5. 3. 1852/I.
203 Vortrag Csorichs v. 7. 4. 1852, resolviert mit Handschreiben v. 8. 5. 1852, ka., mksm. 2043/1852.
204 MR. v. 15. 3. 1852/I.
205 Ebd.
206 MK. v. 17. 4. 1852/II, ömr. iii/1, nr. 3.
207 brandt, neoabsolutismus 2, 670.
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in der ministerkonferenz vom 17. april 1852 legte baumgartner ein neues großangeleg-
tes programm zur Wiederherstellung der Währung vor208, wodurch das defizit der 
nächsten fünf jahre, die schulden bei der nationalbank und das restliche staatspapiergeld 
in einer geschätzten Gesamthöhe von 400 millionen Gulden bis 1857 getilgt werden 
sollte, aber die Zinslast sich von 58 auf 79 millionen erhöhen würde. auch dieser plan 
scheiterte am budgetdefizit. auch in den folgenden jahren besserten sich die österreichi-
sche haushaltslage und die Währungssituation nicht, und wegen der beschränkung des 
staatspapiergeldes waren dem politischen handlungsspielraum enge Grenzen gesetzt. mit 
dem nationalanlehen von 1854 wurde ein erneuter Versuch unternommen, diese drei 
problembereiche zu beheben209.
mitunter enthalten die protokolle und die dazu gehörenden akten Gegenstände und 
bemerkungen, die zwar in einem gewissen mißverhältnis zur schwere der probleme 
standen, die aber aufschlüsse über die denkweisen von Vertretern der hohen bürokratie 
geben. am 26. jänner 1852 trug baumgartner im ministerrat seine Überlegung vor, die 
umschrift der neu zu prägenden münzen abzuändern, um die einheit des reiches besser 
zum ausdruck zu bringen210. statt des kleinen titels sollte „Franciscus josephus i. au-
striae imperator etc.“ gewählt werden. im reichsrat wurde baumgartners Vorgänger 
philipp krauß mit dem Gutachten betraut. er, wie der reichsrat und sein präsident 
stimmten jedoch baumgartners Vortrag nicht zu, und die umschrift blieb unverändert211. 
der Finanzminister brachte im selben Vortrag noch einen weiteren Vorschlag ins Ge-
spräch. er meinte, „daß die auszuprägenden münzen, bis zu einer bestimmten anzahl, 
mit dem ersten regierungsjahre euerer majestät zu bezeichnen wären, um nicht die 
numismatik mit der Geschichte in Widerspruch zu bringen“212. dieses Vorhaben bewog 
krauß, in seinem Gutachten die auffassung baumgartners von Geschichte einer längeren 
kritik zu unterziehen. Zunächst hielt er fest: „bisher wurden die münzen mit dem bild-
nisse seiner majestät nicht geprägt, weil der gegenwärtige Zustand des Geldumlaufes es 
nicht angemessen erscheinen ließ, münzen prägen zu lassen, die sogleich nach der Ver-
ausgabung wieder aus dem Verkehre gezogen und vergraben oder eingeschmolzen worden 
wären“. die beantragte rückdatierung der münzen würde jedoch „geradezu das Gegen-
teil dessen, was das ministerium bezweckt, hervorbringen. das letztere wünscht nämlich, 
daß die numismatik mit der Geschichte nicht in Widerspruch gerate. da aber die mün-
zen nicht mit dem jahre des regierungsantrittes, sondern mit jenem der ausprägung 
bezeichnet zu werden pflegen, und da es eine geschichtliche Wahrheit ist, daß vom jah-
re 1848 bis 1852 keine silbermünzen mit dem bildnisse seiner jetzt regierenden majestät 
geprägt und ausgegeben worden sind, so würden die münzen, die mit dem jahre 1848, 
1849, 1850 und 1851 bezeichnet werden sollten, eben mit dieser tatsache der Geschich-

208 MK. v. 17. 4. 1852/II, ömr. iii/1, nr. 3.
209 Georg christoph berger Waldenegg, mit vereinten kräften. Zum Verhältnis von herrschaftspraxis 

und systemkonsolidierung im neoabsolutismus am beispiel der nationalanleihe von 1854 (= Veröffent-
lichungen der kommission für neuere Geschichte österreichs 94, Wien/köln/Weimar 2002) 62 f.

210 MR. v. 26. 1. 1852/I.
211 Vortrag Baumgartners v. 26. 1. 1852, resolviert mit Ah. E. v. 10. 2. 1852, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 

288/1852, im Reichsrat ebd., rr., Ga. 52 und Ga. 71, beide ex 1852.
212 Vortrag Baumgartners v. 26. 1. 1852, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 288/1852.
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te nicht in Übereinstimmung stehen“213. in diesem sinne entschied Franz joseph über 
baumgartners antrag, daß „die jahreszahl der wirklich erfolgten ausprägung aufzusetzen“ 
sei214. diese unterschiedlichen auffassungen von Geschichte bewirkten daher, daß die 
1852 hergestellten „nicht für den umlauf bestimmten“ linkskopftaler und -gulden mit 
den jahreszahlen 1848 bis 1851 „heute zu den größten numismatischen seltenheiten“ 
gehören215.

Ministerwechsel

das jahr 1851 brachte tiefgreifende politische Veränderungen, angefangen mit der kre-
ierung des reichsrates über die augusterlässe bis zur aufhebung der oktroyierten Verfas-
sung von 1849. der Wandel der machtpolitischen struktur zog zwangsläufig auch per-
sonalpolitische entscheidungen nach sich. als erster hatte anton ritter von schmerling 
die konsequenzen gezogen und schon anfang des jahres seinen ministerposten geräumt; 
ihm war nach einigen monaten karl ludwig Freiherr von bruck gefolgt216. beide wurden 
dem liberalen Flügel der regierung schwarzenberg zugerechnet, was im Falle schmerlings 
durchaus richtig war; bei bruck stimmte diese Zuordnung nur hinsichtlich seiner han-
delspolitischen ansichten. als drittes opfer der veränderten politischen Verhältnisse kam 
nun der Finanzminister an die reihe.
die entwicklung zur enthebung philipp krauß’ von seinem posten ist schon allein 
deswegen bemerkenswert, weil sie ein paradebeispiel des politischen intrigenspiels dar-
stellt. der Finanzminister, der als einziger regierungsvertreter während der stürmischen 
oktobertage von 1848 in Wien verblieben war, hatte auch ansonsten mut bewiesen und 
sich nicht gescheut, gegebenenfalls sogar gegen die allerhöchsten Wünsche aufzutreten 
– um sich dann allerdings doch dem Willen des monarchen zu unterwerfen217. in der 
auseinandersetzung um die augusterlässe von 1851 war er der entschiedenste Gegner 
der darin enthaltenen maßnahmen und bot, nachdem er sich nicht durchsetzen hatte 
können, konsequenterweise seinen rücktritt an218. diesen entschluß nahm er offenbar 
aus rücksicht auf die gerade anlaufende staatsanleihe und mit bedacht auf die staatsrä-
son im allgemeinen erst nach gut einer Woche zurück219. erwähnenswert ist, daß die 
haltung von philipp krauß beim kaiser offenbar eindruck hinterlassen hat220. die 
momentanen turbulenzen wurden vom latenten konflikt zwischen philipp krauß und 
kübeck begleitet, nämlich von der Frage, wie die österreichische Finanzmisere in den 

213 Gutachten Krauß’ v. 7. 2. 1852, ebd., rr., Ga. 71/1852.
214 Ah. Entschließung zum Vortrag Baumgartners v. 26. 1. 1852, ebd., kab. kanzlei, mrZ. 288/1852.
215 Günther probszt, österreichische münz- und Geldgeschichte, bd. 2 (Wien/köln/Weimar 31994) 

537.
216 Siehe dazu kletečka, einleitung ömr. ii/4, XXXiV–XXXViii.
217 So hatte er beispielsweise ebenso beharrlich wie vergeblich gegen die Meinung seiner Ministerkollegen und 

des Kaisers versucht, die ärarischen Forderungen an den ehemaligen Haus-, Hof- und Staatskanzler Clemens 
Wenzel Lothar Fürst v. Metternich-Winneburg aus dessen Amtszeit durchzusetzen, siehe dazu zuletzt MR. 
v. 12. 11. 1850/II, ömr. ii/4, nr. 418. 

218 Siehe dazu MR. v. 17. 8. 1851/I.
219 Siehe dazu kübeck, tagebücher 2/1, 58 f., Eintragungen v. 19., 21. und 27. 8. 1851.
220 ebd. 59, Eintragung Kübecks v. 21. 8. 1851: krauß scheint den kaiser gerührt zu haben.
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Griff zu bekommen war. Während der Finanzminister das hauptübel im überbordenden 
staatsdefizit erblickte, hielt der reichsratspräsident die instabilität der Valuta für die 
größte Gefahr. da kübeck bei weitem das größere politische Gewicht besaß, konnte er 
seine Vorstellungen durchsetzen – die eben erwähnte staatsanleihe diente daher primär 
der abschöpfung des zirkulierenden Geldes, also der stabilisierung der Währung, wobei 
eine ausweitung des staatsdefizits in kauf zu nehmen war. die anleihe entwickelte sich 
zu einem veritablen mißerfolg. trotzdem (oder gerade deswegen, weil ja der Zweck der 
anleihe nicht seinen ideen entsprach) verblieb der Finanzminister auf seinem posten. 
nicht nur das, er nahm seinen „kampf“ gegen die oesterreichische nationalbank wieder 
auf. er forderte von ihr restriktive maßnahmen zur eindämmung der spekulation und 
eine aufstockung des bankkapitals. Zudem aktualisierte er sein altes Vorhaben zur er-
richtung einer außerordentlichen kreditkasse, um die Valutaspekulation nach möglich-
keit zu unterbinden. all diese Vorhaben richteten sich gegen die interessen der natio-
nalbank, und ihre reaktion fiel auch dementsprechend aus221. das wiederum veranlaßte 
den Finanzminister, eine härtere Gangart einzuschalten. er forderte weitere einschnei-
dende maßnahmen gegen die spekulation, die ein weitreichendes kontrollrecht des 
staates gegenüber der Finanzwelt beinhalteten222. das treiben an der Wiener börse – 
spekulationsgeschäfte, die sich äußerst nachteilig auf die Valutaverhältnisse auswirkten 
– hatten die stellung philipp krauß’ zunehmend untergraben. bereits gegen ende ok-
tober 1851 hatte sich kübeck abträglich über die Fähigkeiten des Finanzministers geäu-
ßert223 und schwarzenberg mitte november konkrete Überlegungen zu dessen ablöse 
angestellt224. auch der durch die börsenspekulation ernsthaft beunruhigte kaiser verlor 
zusehends das Vertrauen in seinen Finanzminister225. der um seinen rat gefragte reichs-
ratspräsident hielt einen „Wechsel des kutschers“ für empfehlenswert, allerdings erst 
dann, wenn die Zeit gekommen war226. diesen vorsichtigen kurs behielt kübeck auch 
in seinem Vortrag über „den beunruhigenden Zustand unserer Geldverhältnisse“ bei, den 
er auf kaiserlichen befehl erstatten mußte. er kritisierte darin zwar die von philipp krauß 
ergriffenen maßnahmen als eher die symptome denn die ursachen bekämpfend, enthielt 
sich aber eigener konkreter Vorschläge zur meisterung der krise, indem er mangelhafte 
detailkenntnisse dieser maßnahmen vorgab. statt dessen empfahl er, vom Finanzminister 
einen bericht über die getroffenen oder noch einzuleitenden maßregeln abzuverlangen227. 
Franz joseph folgte dieser empfehlung, und philipp krauß legte zwei Wochen später den 
abverlangten Vortrag mit dem schon oben erwähnten maßnahmenkatalog vor228. bevor 
der reichsrat, an den der Vortrag wie üblich zur beratung überwiesen worden war, sein 
Gutachten abgeben konnte, scheinen die Würfel wegen ablösung des Finanzministers 

221 Siehe dazu  brandt,  neoabsolutismus 2, 665 f., und adolf beer, die Finanzen oesterreichs im XiX. 
jahrhundert (nachdruck, Wien 1973) 233.

222 Siehe dazu MR. v. 17. 11. 1851/II und MR. v. 19. 11. 1851/II.
223 Walter, nachlaß kübeck 80, Tagebucheintragung v. 28. 10. 1851.
224 ebd. 82, Tagebucheintragung v. 14. 11. 1851.
225 ebd. 82 f., Tagebucheintragungen v. 9. 11., 14. 11. und 1. 12. 1851.
226 ebd. 82, Tagebucheintragung v. 9. 11. 1851.
227 Vortrag Kübecks v. 9. 11. 1851, hhsta., rr., präs. 184/1851.
228 Siehe Anm. 220.
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gefallen zu sein. krauß sollte in den reichsrat berufen und seine stelle von baumgartner 
− unter beibehaltung seines bisherigen ministerpostens – übernommen werden229. das 
war ganz im sinne kübecks, denn baumgartner gehörte zu den ursprünglichen, vom 
reichsratspräsidenten handverlesenen reichsräten230. in dieser heiklen phase legte kübeck 
das resultat der ministerrätlichen beratungen über den kraußschen maßnahmenkatalog 
zur eindämmung der börsen- und Valutaspekulationen vor – alle vom Finanzminister 
vorgeschlagenen wichtigen maßnahmen wurden rundweg abgelehnt231. nachdem der 
präsident des reichsrates also sein möglichstes zum sturz von philipp krauß getan hatte, 
konnte er am 16. dezember 1851 befriedigt in seinem tagebuch notieren: „der Fin.-
min. ist nicht mehr zu retten, und zwar aus eigener bascule-schuld. der kaiser ist ganz 
gegen ihn eingenommen worden.“232 tatsächlich fiel die definitive entscheidung zwei 
tage später, und philipp krauß, der „die sache sehr übel und empfindlich“ aufnahm, 
mußte seinen ministersessel räumen233. am 21. dezember ersuchte er, „da eure majestät 
zu beschließen geruhten, mich von der leitung der Finanzen zu befreien“, um die Ver-
setzung in den normalmäßigen ruhestand. mit handschreiben vom 26. dezember 1851 
entsprach Franz joseph dieser – erzwungenen – bitte, entließ den Finanzminister „in 
Gnaden“, verlieh ihm „in anerkennung der meinem hause und dem staate unter den 
schwierigsten Zeitverhältnissen geleisteten ausgezeichneten dienste“ das Großkreuz des 
leopoldordens und ernannte ihn gleichzeitig zum reichsrat, „wo ich mir von ihren 
kenntnissen, ihrer langjährigen erfahrung und ihrem erprobten eifer die wichtigsten 
dienste verspreche“234. Zudem verfügte der kaiser, daß philipp krauß „im Genusse 
seiner bisherigen bezüge zu verbleiben habe“235. mit der bestellung des ehemaligen Fi-
nanzministers zum reichsrat tauchte freilich die Frage auf, welchen rang er unter den 
anderen räten dieses Gremiums einnehmen sollte. kübeck hatte das problem auch sofort 
erkannt und bereits einen tag nach der offiziellen ernennung von philipp krauß dazu 
stellung genommen – nach den von ihm ausführlich argumentierten Grundsätzen wäre 
der neue reichsrat an die letzte stelle in der rangordnung zu reihen gewesen. doch der 
kaiser entschied, daß philipp krauß den dritten rang unter den nunmehr neun reichs-
räten einzunehmen hätte236.

229 Walter, nachlaß kübeck 83, Tagebucheintragung v. 7. 12. 1851.
230 Diese Lösung war bereits im August ventiliert worden, kübeck, tagebücher 2/1, 59, Eintragung v. 21. 8. 

1851. Schwarzenberg hatte zwischendurch Bruck als Nachfolger von Philipp Krauß favorisiert, brandt, 
neoabsolutismus 2, 667.

231 Vortrag Kübecks v. 11. 12. 1851, hhsta., rr., Ga. 93/1851.
232 kübeck, tagebücher 2/1, 61.
233 Walter, nachlaß kübeck 84, Tagebucheintragung v. 18. 12. 1851.
234 Alles in hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 4360/1851. Im Konzept des Handschreibens wurde die Verleihung 

des Leopoldordens nachträglich eingefügt. Das Handschreiben publiziert in der Wiener Zeitung (m.) v. 
28. 12. 1851.

235 Ah. Handschreiben (K.) an Kübeck und Baumgartner v. 29. 12. 1851, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 
4371/1851.

236 Ah. E. v. 29. 12. 1851 auf Vortrag Kübecks v. 27. 12. 1851; ebd., rr., präs. 265/1851. Das Vorgehen 
Kübecks in dieser Angelegenheit relativiert auch seine ziemlich selbstgerechte Aussage, er habe trotz der ihm 
widerfahrenen schlechten Behandlung im Jahre 1848 und der Möglichkeit, sich nun zu rächen, versucht, bei 
dem austritte meines nachfolgers ihm alle ehren und Vortheile zu verschaffen, die zu begründen möglich 
sind, und die ihm auch gewährt wurden, kübeck, tagebücher 2/1, 61, Eintragung v. 31. 12. 1851.
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knapp einen monat nach der mehr oder minder erzwungenen resignation des Finanz-
ministers verließ auch Franz baron kulmer, minister ohne portefeuille und für die kroa-
tischen angelegenheiten zuständig, die regierungsriege. mit handschreiben vom 22. jän-
ner 1852 enthob ihn der kaiser von seinem ministerposten, ernannte ihn gleichzeitig zum 
reichsrat − unter beibehaltung seiner bisherigen bezüge – und verlieh ihm taxfrei die 
geheime ratswürde „in anerkennung seiner ausgezeichneten dienste“237. das war keine 
leere Floskel; kulmer, der von anfang an dem kabinett schwarzenberg angehört hatte, 
war maßgeblich an der berufung joseph Freiherrn von jellačić’ zum banus beteiligt gewe-
sen und erwies sich später, beim kampf um die errichtung des reichsrates, als verläßlicher 
Vertrauensmann kübecks238. sein ministerposten wurde nicht nachbesetzt. kulmer wur-
de in der rangliste der reichsräte an vorletzter stelle gereiht239 und erhielt im oktober 
1852 den orden der eisernen krone i. klasse240. doch bald wurden anzeichen für die 
angeschlagene Gesundheit des barons sichtbar. allein im jahr 1852 nahm er nicht weni-
ger als fünf monate Genesungsurlaub in anspruch241. eine nachhaltige besserung seines 
Zustands trat jedoch nicht ein, und er sah sich gezwungen, im darauffolgenden jahr erneut 
um zwei monate urlaub – zur kur in bad Vöslau – anzusuchen242. Während der kur, im 
august 1853, brach seine krankheit endgültig und irreversibel aus. er litt an Wahnvor-
stellungen und mußte ins irrenhaus gebracht werden243. dort starb er am 16. november 
1853, wobei offiziell typhus als todesursache angegeben wurde244.

Zum Kommentar

Was in den vorhergehenden bänden über die zur erstellung des wissenschaftlichen kom-
mentars verwendeten archivalien gesagt wurde, gilt größtenteils auch für diesen band. 
so seien an dieser stelle nur die entsprechenden archive mit ihren unterabteilungen 
genannt:
haus-, hof und staatsarchiv (kabinettskanzlei, reichsrat, current- und separatbilleten-
protokolle, Älterer staatsrat, politisches archiv, staatskanzlei, administrative registratur, 
informationsbüro – a-akten, obersthofmeisteramt, oberstkämmereramt, obersthof-
marschallamt, Franz joseph orden, depot kübeck);

237 MR. v. 23. 1. 1852/I.
238 Siehe dazu kletečka, einleitung ömr. ii/4, XXiV f. und XXiX.
239 Ah. E. v. 23. 1. 1852 auf Vortrag Kübecks vom selben Tag, hhsta., rr., präs. 38/1852.
240 Ah. Kabinettschreiben v. 17. 10. 1852, ebd., präs. 287/1852.
241 Siehe dazu ebd., präs. 160/1852 und präs. 261/1852.
242 ebd., präs. 182/1853.
243 Im Bericht über den Ausbruch seiner Geisteskrankheit wurde unter den Gründen für seine Einlieferung 

(Kulmer hielt sich für den Sohn Gottes, behauptete, alle Krankheiten durch Magnetismus heilen zu können, 
entwarf Pläne, nach denen er Kaiser Franz Joseph zum Herren von Europa, Amerika und Afrika machen 
wollte, wozu er sich allerdings mit der Schwester der Heiligen Maria verehelichen müsse) auch angeführt se. 
excellenz baron kulmer litt bereits seit ziemlich langer Zeit an melancholie und sprach immer von 
großen plänen über eine reorganisierung der politischen Verwaltungsbehörden des reiches, ebd., präs. 
249/1853.

244 Nachruf in der AgrAmer Zeitung v. 20. 11. 1853 abgedruckt in der Wiener Zeitung (m.) v. 25. 11. 
1853. Das kursierende Gerücht, Kulmer habe einen Selbstmordversuch verübt, bezeichnete Kempen im 
Schreiben v. 21. 11. 1853 an Kübeck als eine böswillige Erfindung, hhsta., rr., präs. 366/1853.
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allgemeines Verwaltungsarchiv (ministerium des inneren, ministerium der justiz, mini-
sterium des handels, ministerium für kultus und unterricht, Verkehrsarchiv, Finanzar-
chiv, ministerium für landeskultur und bergwesen, adelsarchiv, nachlaß bach);
kriegsarchiv (ministerium des krieges, militärkanzlei seiner majestät) und
niederösterreichisches landesarchiv (niederösterreichische statthalterei).
mit datum 9. november 1850 erscheint das erste mal die abkürzung mkZ. an stelle 
der bis dahin üblichen abkürzung mrZ. (ministerratszahl) auf dem mantelbogen eines 
ministerratsprotokolles auf245. Zugleich wird diese abkürzung auch auf den Vordrucken 
der Vortragsexzerpte der kabinettskanzlei erstmalig verwendet (10. november 1850, 
hhsta., kab. kanzlei, mkZ. 4552/1850). in beiden Fällen wird sie zunächst gelegent-
lich, dann – ab mitte dezember 1850 bei den exzerpten, ab mitte jänner 1851 bei den 
protokollen – fast ausschließlich verwendet. ab ende märz/anfang april 1851 tauchen 
wieder gelegentlich Vordrucke mit mrZ. auf. die letzte Verwendung des mkZ.-Vor-
druckes datiert bei den Vortragsexzerpten mit 1. mai 1851 (hhsta., kab. kanzlei, mkZ. 
1433/1851), bei den protokollen mit 21. juli 1851246. höchstwahrscheinlich steht die 
abkürzung für ministerratskanzleizahl247. Warum sie in Verwendung kam und nach 
relativ kurzer dauer wieder verschwand, konnte trotz umfangreicher recherchen nicht 
schlüssig geklärt werden. Vom 23. juli 1851 an wird bis zum ende des kabinetts schwar-
zenberg wieder die abkürzung mrZ. verwendet. an ihre stelle tritt ab dem 14. april 
1852248 − konsequent zur Änderung des namens ministerrat in ministerkonferenz − die 
abkürzung mcZ. für minister-conferenz-Zahl.
einige akten liegen nicht an den für sie vorgesehenen plätzen ein; zum teil sind sie 
vermutlich skartiert worden, ohne dass dies vermerkt wurde, zum teil sind sie wohl 
verreiht oder verloren gegangen oder wurden an die nachfolgestaaten ausgeliefert.

245 ömr. ii/4, nr. 416.
246 nr. 530 im vorliegenden Band.
247 Siehe rumpler, einleitungsband 89, anm. 326.
248 ömr. iii/1, nr. 1.
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ABKÜRZUNGEN

(die abkürzungen gelten im wesentlichen für den anmerkungsteil; manche entsprechungen im textteil 
sind im hinblick auf bessere lesbarkeit ausgeschrieben.)

a. abendpost, abendausgabe
abGb. allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
abt. abteilung
abw. abwesend
adm. reg. administrative registratur
ag. allergnädigst
ah. allerhöchst
allg. allgemein
ah. e. allerhöchste entschließung
anm. anmerkung
anw. anwesend
Ästr. Älterer staatsrat
au. alleruntertänigst
aVa. allgemeines Verwaltungsarchiv

b. m. brevi manu
bd., bde. band, bände
bde. bestätigung der einsicht
bdr. bestätigung des rückempfangs
bes. besonders
bzw. beziehungsweise

ca. circa
cbprot. kurrentbillettenprotokolle
cjh. corpus juris hungarici
cm. konventionsmünze
cprot. kurrentprotokolle
cum. ministerium für kultus und unterricht

ders. derselbe
dgl. dergleichen
d. h. das heißt
d. i. das ist
diss. dissertation
d. j. dieses jahres
d. m. dieses monats

ebd. ebenda
etc. et cetera
ew. eurer

f. Gulden (siehe auch fl. und fr.)
Fa. Finanzarchiv
Fasz. Faszikel, Faszikulatur
fl. Gulden (florin; dafür auch f. und fr.)
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Fm. Finanzministerium
Fml. Feldmarschalleutnant
fol. Folio
fr. Gulden (siehe fl.)
Frh. Freiherr
FZm. Feldzeugmeister

Ga. Gremialakten
ges. gesehen
Gf. Graf
GGd. Generalgeniedirektion
Gm. Generalmajor
Gp. Geheimpräsidialprotokoll
Grd. Generalrechnungsdirektorium
GZ. Grundzahl

hg., hg. herausgeber, herausgegeben
hhsta. haus-, hof- und staatsarchiv
hm. handelsministerium

im. innenministerium

jGV. Gesetze und Verordnungen im justizfach
jm. justizministerium

k. konzept
ka. kriegsarchiv
kab. archiv kabinettsarchiv
kab. kanzlei kabinettskanzlei
kgl. königlich
k. j. kommenden jahres
k. k. kaiserlich-königlich
km. kriegsministerium
ktn. karton
kZ. kabinettszahl

lf. landesfürstlich
lGbl. landesgesetzblatt
lit. litera
l. j. laufenden jahres
l. m. laufenden monats

m. morgenausgabe, morgenpost
mc. ministerium des cultus
mcZ. ministerkonferenzzahl
mk. ministerkonferenz
mksm. militärkanzlei seiner majestät
mkZ. ministerratskanzleizahl ? (siehe einleitung, kapitel: Zum kommentar)
mi. ministerium des inneren
mlb. ministerium für landeskultur und bergwesen
mr. ministerrat
mrprot. ministerratsprotokoll
mrZ. ministerratszahl
mZ. ministerialzahl

nl. nachlaß
nöla. niederösterreichisches landesarchiv
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nö. reg. niederösterreichische regierung
no. numero
nr. nummer 

o. d. ohne datum
o. j. ohne jahr
okäa. oberstkämmereramt
omaa. obersthofmarschallamt
omea. obersthofmeisteramt
ömr. protokolle des österreichischen ministerrates
o. o. ohne ort
orh. oberster rechnungshof
ö. W. österreichische Währung

p. protokollführer
pa. politisches archiv
p. a. per anno
pGV. politische Gesetze und Verordnungen
phil. philosophisch(e)
präs. präsidium (präsidialakten)
priv. privilegiert

rGbl. reichsgesetzblatt
rr. reichsrat
rs. reinschrift
r. W. rheinische Währung

s. seite
sbprot. separatbillettenprotokolle
se. (sr.) seine (seiner)
sig. signatur
sog. sogenannt
stk. staatskanzlei

tg. treugehorsamst

u. und
u. a. unter anderem
u. d. m. und dergleichen mehr

v. von
Va. Verkehrsarchiv
vgl. vergleiche
v. j. vorigen jahres
v. m. vorigen monats
Vs. Vorsitz
Vz. Verzeichnis

Z(l). Zahl
z. b. zum beispiel
Zit., zit. Zitat, zitiert
z. t. zum teil
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VERZEICHNIS VERALTETER AUSDRÜCKE

(das Verzeichnis enthält ausdrücke, deren bedeutung aus dem textzusammenhang nicht hervorgeht oder von 
der heute üblichen abweicht. sachbegriffe sind im rahmen des kommentars erklärt.)

ab instantia vorläufig, wegen nicht erwiesener schuld (lossprechen)
adjunkt zugeteilter beamter, amtsgehilfe
adjutum Zulage, Zuschuß
agiotage der auf Fallen und steigen von Wertpapieren/edelmetallen berechnete 

handel
ajournieren vertagen
aktuar Gerichts-, amtsschreiber
akzessist niedrige beamter
allod(ium); allodial im mittelalterlichen recht der persönliche besitz, das Familienerbgut; 

zum allod gehörig
amendement abänderungsvorschlag, Zusatzantrag
apertur eröffnung; erledigung, Freiwerden einer stelle
a potiori nach dem Wichtigerem, nach der mehrzahl
assisen schwurgerichtshof 
auskultant angehender richter
aversualsumme ausgleichs-, abfertigungssumme 
avitizität altes recht des unveränderlichen Familienbesitzes in ungarn

bascule schwanken in den Grundsätzen
beinzichtigen beschuldigen, anklagen
bollette (Zoll)schein, bescheinigung

cerealien Feldfrüchte, Getreide

dazio (städtischer) Zoll
defectus seminis Fehlen von nachkommen
deductis deducendis nach erforderlichem abzug 
deliberation beratschlagung, Überlegung 
dependieren von jemandem abhängen, ihm unterworfen sein
depositum in Verwahrung genommenes Gut (Geld)
diskretionär dem (richterlichen) Gutdünken überlassen
diurnist taglohnschreiber
dominikal Grundherren und Geistliche betreffend
dreißigstbeamter ungarischer Zollbeamter

ediktalverfahren öffentliches Verfahren
elozieren ausleihen,  vermieten
eludieren vereiteln, umgehen
emolument (amts)Vorteil; amtseinkunft
emphyteusis erbleihe, erbpacht
exhibitum eingabe, eingereichte schrift 
exemtion (eximieren) ausnahme, erlassung, befreiung
exkamerierung ausgliederung von Gütern aus dem staatseigentum
expulsion austreibung, Vertreibung
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Faktion tatgemeinschaft; parteiähnliche Gruppierung
Fassion, Fatierung steuerbekenntnis, -angabe
Fruktifizierung nutzbarmachung, Verwertung

Genericum allgemeiner begriff

inamovibilität unabsetzbarkeit
in duriorem sententiam härteres urteil als in der vorherigen instanz
ingerenz einmischung
inkamerierung einziehung von Gütern, Überführung in staatseigentum
inkulpat beschuldigter
in merito inhaltlich, in der sache
in odiosis in unangenehmen dingen
in pleno in voller Versammlung, vollzählig
inquisit angeklagter
in solidum für das Ganze haften
in suspenso unentschieden, in Zweifel
intabulierung eintragung ins Grundbuch
interkalarien einkünfte einer unbesetzten pfründe
intestat gesetzlicher erbe eines erblassers ohne testament
in thesi in der regel, als allgemeinen satz genommen
intimation, intimierung aufforderung; (gerichtliche) ankündigung
invigilierung Wachsamkeit
inzicht beschuldigung 

kapitulation auch: kriegsdienstverpflichtung
katexochen vorzugsweise, ausschließlich
koerzitiv zwingend
komputist jahresberechner
kondemnieren verurteilen, verdammen
kongrua unterhalt, amtsbezüge
konkretalstatus planstellenverzeichnis, dienstpostenplan
kontentios streitsachen betreffend
kontravenient Übertreter einer obrigkeitlichen Verordnung
kontumaz Quarantäne, maßnahme zum schutz gegen seuchen
kontumazialverfahren gerichtliches Verfahren gegen einen ungehorsamen Verbrecher
konzertation Übereinkunft
korroborieren stärken, bekräftigen
kurrende umlaufschreiben
kynosur richtlinie

lektikalgebühr kirchensteuer
limitosalz zu ermäßigtem preis abgegebenes salz

manifest auch: Verzeichnis der Waren auf einem schiff
melioration (boden)Verbesserung
motion antrag, Vorschlag
munifizenz Freigebigkeit

non liquet ist nicht klar, läßt sich nicht entscheiden
nullität nichtigkeit; ungültigkeit

ob notam infidelitatis auf Grund von untreue, treulosigkeit
ob paritatem rationis wegen des Gleichheitsgrundsatzes
oktroyieren verleihen; aus höherer macht anordnen; aufzwingen
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parenthesis    einschaltung, einschub
parifizierung Gleichstellung
persolvieren eine schuld begleichen
pignoral(besitz) pfand(besitz) 
präklusiv(termin) termin, nach dessen ablauf rechtsansprüche auslaufen
präzipiz abgrund, Felsabhang
promulgieren öffentlich bekanntmachen, verkünden
pupillar(fonds) Waisen-, mündel(fonds)

quieszieren zeitweilig in den ruhestand versetzen

remontierungswesen pferdeergänzungswesen
reprobieren verwerfen; mißbilligen

scheda erlaubnisschein
schranne hier: Gerichtsgebäude
sedria Gericht 2. instanz 
sequestration beschlagnahme, Zwangsverwaltung
session auch: (bauern)Gut
solenn feierlich 
spolieren plündern, berauben
sporco brutto
stante concluso nach dem geltenden beschluß
stolagebühren Gebühren für bestimmte amtshandlungen des Geistlichen
subsistenz bestand; lebensunterhalt
sub spe rati in der hoffnung auf annahme
sympathetisch hier: geheim

transenn vorübergehend, durchziehend
trassieren einen Wechsel auf jemanden ziehen oder ausstellen
tutel Vormundschaft

Vexation Quälerei
Vicinalstraße nachbar-, nebenstraße
vindizieren verlangen, fordern
vipera kleines venezianisches boot
vita anteacta Vorleben 



VERZEICHNIS DER TEILNEHMER AM MINISTERRAT

(4. juni 1851 bis 5. april 1852)

(in den protokollen sind die sprecher oft nicht namentlich, sondern nur in ihrer amtlichen Funktion genannt; 
zur identifizierung dieser teilnehmer am ministerrat bringt das folgende Verzeichnis eine nach rang und 
behördenstatus gegliederte Übersicht.)

1. Ordentliche Mitglieder des Ministerrates  
(zur ständigen teilnahme an den ministerratssitzungen verpflichtet)

ministerpräsident Fürst Felix zu schwarzenberg 

minister des kaiserlichen hauses und des Äußern Fürst Felix zu schwarzenberg

minister des inneren dr. alexander bach

justizminister karl ritter v. krauß

minister für kultus und unterricht leo Graf v. thun und hohenstein

kriegsminister anton Freiherr v. csorich di monte creto

minister für handel, Gewerbe und öffentliche bauten andreas baumgartner

minister für landeskultur und bergwesen Ferdinand edler v. thinnfeld

Finanzminister philipp Freiherr v. krauß (bis 26. 12. 1851)
 andreas baumgartner (ab 26. 12. 1851)

minister ohne portefeuille Franz baron kulmer (bis 22. 1. 1852)
 Franz seraph Graf stadion

2. Sonstige Teilnehmer am Ministerrat

präsident des reichsrates karl Friedrich Freiherr kübeck v. kübau

reichsrat Franz Freiherr krieg v. hochfelden
 norbert v. purkhart
 ladislaus szőgyény v. magyar- szőgyén
 anton salvotti Freiherr v. eichenkraft und
 bindenburg
 Franz Graf Zichy v. Vásonkeő
 Franz Freiherr v. buol-bernburg
 hugo karl eduard Fürst zu salm-reifferscheid

kabinettskanzleidirektor carl Freiherr v. ransonnet-Villez
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Nr. 508 Ministerrat, Wien, 4. Juni 1851

RS.; P. Wacek; VS. Schwarzenberg; BdE. und anw. (Schwarzenberg 5. 6.), P. Krauß 6. 6. (ab II.), 
Bach 13. 6., Thinnfeld 6. 6., Thun, Csorich, K. Krauß, Baumgartner 6. 6., Kulmer 6. 6.; abw. 
Stadion.

i. auszeichnung für mehrere angestellte der kaiser-Ferdinands-nordbahn und der Gloggnit-
zer bahn. ii. auszeichnung für ignaz hiess. iii. auszeichnung für konrad hermann deni-
ke. iV. auszeichnung für stefan takács. V. auszeichnung für august stummer. Vi. Gnaden-
gabe für die pflegerswaisen brameshuber. Vii. Vermehrung der mannschaft des 1. Gendar-
merieregiments. Viii. behandlung des Franz Freiherr v. kemény. iX. neues strafgesetz 
(14. beratung). X. Wiederaufnahme alter Fälle vor einführung der neuen strafprozeßord-
nung. X½. auszeichnung für josef menghin ritter v. brezburg. Xi. informationen über 
mehrere politische sträflinge in ungarn. Xii. Verstärkung des kordons an der Grenze gegen 
die schweiz und piemont. Xiii. beschränkung des Wiener Gemeindezuschlages auf die 
einkommensteuer. XiV. keine taxrückständeeinbringung von den erben der offiziere.

mrZ. 1922 – kZ. 1802

protokoll der am 4. juni 1851 in Wien abgehaltenen ministerratssitzung unter dem 
Vorsitze des ministerpräsidenten, dann ministers des Äußern und des hauses Fürsten 
Felix v. schwarzenberg.

i. der kriegsminister Freiherr v. csorich brachte im einverständnisse mit dem 
handelsminister und dem minister des inneren, nachdem se. majestät mehreren indi-
viduen der südbahn wegen ihrer Verdienste bei dem transporte der truppen und der 
militärerfordernisse auszeichnungen zu bewilligen geruhet haben, solche auszeichnun-
gen wegen gleicher Verdienste auch für mehrere oberbeamte und andere individuen der 
kaiser-Ferdinands-nordbahn, dann noch einige höhere beamte der Wien-Gloggnitzer 
eisenbahn in antrag, und zwar: für den betriebsdirektor der nordbahn keissler das 
goldene Verdienstkreuz mit der krone, für den betriebskommissär rosthorn und für den 
oberingenieur (der Wien-Gloggnitzer eisenbahn) linder das goldene Verdienstkreuz; 
dann für den betriebsdirektor der nordbahn köb, inspektor klemensiewicz, maschinen-
direktor bail, sektionsingenieur edler v. czerny und sektionsingenieur (der Gloggnitzer 
eisenbahn) berger die bezeigung der ah. Zufriedenheit, mit welchen an se. majestät zu 
richtenden anträgen sich der ministerrat einverstanden erklärte1.
(an der beratung über diesen Gegenstand hat der Finanzminister Freiherr v. krauß 
keinen teil genommen.)

ii. der minister des inneren dr. bach fand sich nach genauerer erwägung der 
sache bestimmt, seinen in der ministerratssitzung vom 28. mai d. j., nr. V, gestellten 
antrag und den darnach ausgefallenen beschluß, für den Gemeindebesorger und haus-
besitzer der hiesigen Vorstadtgemeinde leimgrube ignaz hiess das silberne Verdienst-
kreuz bei sr. majestät zu befürworten, der modifikation wegen nochmals in erwähnung 
zu bringen, daß es genügen dürfte, für den hiess lediglich auf die ah. Zufriedenheitsbe-

1 Auf Vortrag Csorichs v. 10. 6. 1851 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 18. 6. 1851 im Sinne des Minister-
ratsbeschlusses, ka., mksm. 4921/1851.
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zeigung anzutragen, wogegen der ministerrat ebenso wenig etwas zu erinnern fand2, wie 
gegen den weiteren antrag dieses ministers

iii. für den Grundbesitzer zu keresztúr konrad hermann denike in berücksichtigung 
seiner unter gefahrvollen umständen an den tag gelegten treue und anhänglichkeit an 
die rechtmäßige regierung das goldene Verdienstkreuz von der ah. Gnade sr. majestät 
zu erwirken3.

iV. ebenso hat der ministerrat den anträgen des ministers des inneren beigestimmt, für 
den ortsrichter stefan takács, welcher sich in den ungarischen revolutionswirren sehr 
gut benommen hat und wegen seiner treue und anhänglichkeit an die rechtmäßige 
regierung 17 Wochen im kerker gehalten wurde, das silberne Verdienstkreuz4 und

V. für den oberbeamten in böhmen august stummer, welcher seiner Verdienste wegen 
noch vor dem jahre 1848 zur auszeichnung mit der goldenen medaille angetragen ward, 
welcher antrag aber nach dem umschwunge der dinge im jahre 1848 unerledigt zu-
rückgestellt wurde, das goldene Verdienstkreuz mit der krone bei sr. majestät zu befür-
worten5.

Vi. der minister des inneren dr. bach brachte hierauf die zwischen ihm und den mi-
nistern der justiz und der Finanzen bestehende meinungsverschiedenheit hinsichtlich des 
betrages der Gnadengaben für drei aus dem normalalter getretenen töchter der salzbur-
ger pflegerswitwe barbara brameshuber zur sprache. Für die tochter maria, welche einen 
erziehungsbeitrag von 40 fr. genossen hatte, am 14. april 1851 aus dem normalalter 
getreten ist und sich nichts erwerben kann, hat der justizminister angetragen, daß ihr 
der erziehungsbeitrag als Gnadengabe belassen, dagegen den zwei älteren, vollkommen 
erwerbsunfähigen töchtern auguste und mathilde brameshuber jeder eine Gnadengabe 
von 50 fr. bewilliget werden wolle. der Finanzminister erklärte sich mit dem antrage 
hinsichtlich der tochter maria brameshuber einverstanden, glaubte sich aber wegen 
mangels einer ah. aufforderung nicht für Gnadengaben an die töchter auguste und 
mathilde aussprechen zu sollen. der minister des inneren meint dagegen, daß nicht 
nur der maria, sondern auch ihren schwestern auguste und mathilde brameshuber jeder 
eine Gnadengabe von 40 fr. jährlich bis zur allenfälligen herstellung oder weiteren Ver-
sorgung zu bewilligen wäre, weil bei allen die erwerbsunfähigkeit nachgewiesen ist und 
es einer armen Witwe schwer fallen dürfte, die nötigen schritte wegen erwirkung einer 
ah. bezeichnung ihres Gesuches zu tun.

2 Auf den im Sinne des Ministerratsbeschlusses erstatteten Vortrag Bachs v. 31. 5. 1851 verlieh der Kaiser 
Ignaz Hiess mit Ah. E. v. 12. 6. 1851 das goldene Verdienstkreuz, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 
1865/1851.

3 Auf den im Sinne des Ministerratsbeschlusses gestellten Vortrag Bachs v. 28. 5. 1851 entschied der Kaiser 
mit Ah. E. v. 12. 6. 1851, Denike lediglich die Ah. Zufriedenheit mitteilen zu lassen, ebd., mrZ. 
1840/1851. 

4 Auf Vortrag Bachs v. 5. 6. 1851 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 11. 6. 1851 im Sinne des Ministerrats-
beschlusses, ebd., mrZ. 1913/1851.

5 Auf Vortrag Bachs v. 5. 6. 1851 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 11. 6. 1851 im Sinne des Ministerrats-
beschlusses, ebd., mrZ. 1914/1851.
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der ministerrat vereinigte sich diesfalls mit den anträgen des ministers dr. bach6.

Vii. der minister des inneren unterstützte weiter den antrag des Gendarmeriekomman-
dos auf Vermehrung der mannschaft des 1. Gendarmerieregimentes, welchem niederö-
sterreich, oberösterreich und salzburg, somit ein sehr ausgedehntes territorium von der 
leitha bis an die tiroler Grenze, zugewiesen und das in seinem gegenwärtigen bestande 
nicht zureichend ist, seiner großen aufgabe zu genügen. es wird demnach für den Flügel 
in Wien eine Vermehrung von 90 mann und für die übrigen sämtlichen posten von 
335 mann angetragen, wodurch das regiment vollständig ergänzt dastünde.
bei der gehörig nachgewiesenen notwendigkeit dieser Vermehrung wird der minister des 
inneren einverständlich mit dem kriegsminister auf die ah. Gewährung derselben an-
tragen, womit sich der ministerrat einverstanden erklärte7.

Viii. hinsichtlich der behandlung des geheimen rates, siebenbürgischen Gubernialrates 
und präsidenten des konsistoriums Franz baron kemény, dessen entlassung zwar ausge-
sprochen wurde, aber nicht zur ausführung kam8, bemerkte der minister dr. bach, daß 
über diesen Gegenstand hierorts eine kommission mit Zuziehung von zwei räten des 
obersten Gerichtshofes abgehalten wurde, welche zwar nicht alles aufgeklärt fand, da 
viele papiere in hermannstadt verloren gegangen sind, aber (mit ausnahme von zwei 
stimmen) sich dahin aussprach, daß es von der erwähnten entlassung abkommen und 
die normalmäßige behandlung des baron kemény (welcher 31 jahre diente) eingeleitet 
werden dürfte.
der minister des inneren wird mit Zustimmung des ministerrates bei sr. majestät an-
tragen, es von der entlassung des keménys abkommen zu lassen, worauf, wenn se. 
majestät diesen antrag genehmigen, seine normalmäßige behandlung im einvernehmen 
mit dem Finanzministerium eingeleitet werden wird9.

iX. der justizminister ritter v. krauß bemerkte, daß, da das avitizitätsgesetz 
nächstens erlassen werden dürfte und se. majestät darin auf das in ungarn, siebenbürgen 
etc. bestandene konfiskationsrecht der Güter ob notam infidelitatis verzichten, aim neu-
ena, nun auch für ungarn und siebenbürgen etc. einzuführenden strafgesetzbuche aber 
von einer konfiskation keine rede mehr ist, es notwendig erscheinen dürfte, in dem 
einführungspatente zu dem strafgesetzbuche folgenden artikel aufzunehmen: „die be-
stimmung, ob und unter welchen bedingungen die für das Verbrechen des hochverrates 

6 Auf Vortrag Bachs v. 31. 5. 1851 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 12. 6. 1851 im Sinne des Minister-
ratsbeschlusses, ebd., mrZ. 1874/1851.

7 Auf Vortrag Bachs v. 27. 5. 1851 bewilligte der Kaiser mit Ah. E. v. 11. 6. 1851 die angesuchte Mann-
schaftsvermehrung, ebd., mrZ. 1928/1851. Der entsprechende Akt, ava., im. allg. 10537/804 ex 1851, 
liegt nicht mehr ein.

8 Fortsetzung des MR. v. 24. 3. 1851/V, ömr. ii/4, nr. 475.
9 Auf Vortrag Bachs v. 11. 6. 1851 wurde das Gesuch Keménys um Pensionierung mit Ah. E. v. 21. 6. 1851 

der vorschriftsmäßigen Behandlung unterzogen, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 2004/1851. Auf einen 
weiteren Vortrag Bachs v. 11. 12. 1851 wurde dann Kemény mit Ah. E. v. 19. 12. 1851 normalmäßig 
pensioniert, ebd., mrZ. 4169/1851.

a–a Korrektur K. Krauß’ aus in unserem.
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in mehreren kronländern gesetzlich bestehende Vermögenskonfiskation aufzuhören 
habe, wird in Verbindung mit den über die aufhebung des avitizitätsverhältnisses in 
diesen kronländern zu treffenden anordnungen erlassen werden.“10

durch diesen artikel will nämlich gesagt werden, daß durch die einführung des straf-
gesetzbuches die Vermögenskonfiskation noch nicht aufgehoben ist.
Ferner müßte in dem paragraphe des strafgesetzbuches über den hochverrat gesagt 
werden: „Für den ersatz des durch das Verbrechen des hochverrates dem staate oder 
privatpersonen verursachten schadens bleibt der schuldige mit seinem ganzen Vermögen 
verantwortlich“11, und in das patent über das reichsgericht (§ 37) wäre demzufolge 
folgendes aufzunehmen: „dem obersten Gerichtshofe oder dem von ihm nach § 13 
delegierten oberlandesgerichte kommt nach maßgabe der bestimmungen der strafpro-
zeßordnung auch die entscheidung über die von seite des staates oder von privatperso-
nen geltend gemachten ansprüche auf schadenersatz zu. Zu dem aus dem Verbrechen 
entstandenen schaden sind nicht nur alle unmittelbar oder mittelbar durch dasselbe 
herbeigeführten beschädigungen, sondern auch alle zur unterdrückung der verbrecheri-
schen unternehmung oder zur Wiederherstellung der ordnung und sicherheit aufge-
wendeten kosten zu rechnen. Über die art und den betrag der zu diesen Zwecken aus 
dem staatsschatze bestrittenen auslagen ist den von der kompetenten staatsrechnungs-
behörde geprüften und richtig befundene amtsausweisen und rechnungen der Verwal-
tungsbehörden von dem Gerichte nach beschaffenheit der umstände selbst für sich allein 
volle beweiskraft einzuräumen.“12

der ministerrat erklärte sich in allen drei punkten mit dem justizminister einverstan-
den13.

X. bald nachdem die neue strafprozeßordnung herausgekommen war14, wurde die Frage 
in anregung gebracht, wie jene strafprozesse zu behandeln seien, welche mittlerweile im 
Zuge waren, und es wurde sich ah. dahin ausgesprochen, daß diejenigen prozesse, bei 
denen bereits das erkenntnis gefällt wurde, daß der inkulpat in untersuchung zu ziehen 
sei, nach dem alten, diejenigen aber, wo ein solches erkenntnis noch nicht erlassen wurde, 
nach dem neuen Gesetze, nämlich der neuen strafprozeßordnung, zu behandeln seien. 
hierbei, bemerkte der justizminister, wurde nicht vorgedacht, wie in solchen Fällen vor-
zugehen wäre, wenn eine untersuchung wieder aufzunehmen ist, über welche schon ein 
urteil erflossen ist, wie z. b., wenn einer für schuldlos erklärt werden will, dessen unter-
suchung aus mangel an rechtlichen beweisen aufgehoben worden ist u. dergl.

10 Fortsetzung des MR. v. 23. 5. 1851/IV, ömr. ii/4, nr. 504. Zur Aufhebung der Avitizität in den Ländern 
der ungarischen Krone siehe MR. v. 25. 6. 1851/XVI. Der hier formulierte Artikel des Einführungspatentes 
zum neuen Strafgesetzbuch wurde nicht aufgenommen, rgbl. nr. 117/1852. Fortsetzung über das Straf-
gesetzbuch in MR. v. 18. 6. 1851/I.

11 Dieser Satz findet sich wörtlich im § 59 des neuen Strafgesetzbuches, rgbl. nr. 117/1852.
12 Das in der oktroyierten Verfassung v. 4. 3. 1849 postulierte Reichsgericht, ebd. nr. 150/1849, XiV. ab-

schnitt, wurde erst durch das Staatsgrundgesetz v. 21. 12. 1867, ebd. nr. 143/1867, verwirklicht; Walter, 
Verfassungsgerichtshof 736 ff.; hugelmann, österreichisches reichsgericht 464 ff. und candido, Weg 
zum reichsgericht 49 ff.

13 Fortsetzung über das neue Strafgesetz in MR. v. 18. 6. 1851/I.
14 Zur neuen Strafprozeßordnung v. 17. 1. 1850 siehe MR. v. 11. 1. 1850/V, ömr. ii/2, nr. 252.
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der oberste Gerichtshof hat diesen Gegenstand in pleno beraten und mit Zustimmung 
des Generalprokurators die meinung geäußert, daß über die Frage, ob eine untersuchung 
einer schon früher entschiedenen sache wieder aufzunehmen sei, nach dem alten Geset-
ze (wenn nicht das neue günstiger ist, in welchem Falle dieses zur richtschnur zu nehmen 
wäre) vorzugehen sei, die prozedur einer solchen wieder aufgenommenen untersuchung 
selbst habe aber nach dem neuen Gesetze zu geschehen.
da dieser antrag mit dem systeme der österreichischen strafgesetzgebung übereinstimmt 
und die früheren strafbehörden nicht mehr vorhanden sind, so erklärte sich der justiz-
minister mit dem obersten Gerichtshofe einverstanden und las den entwurf einer dies-
falls zu erlassenden kaiserlichen Verordnung vor, gegen deren inhalt der ministerrat nichts 
zu erinnern fand15.

X ½. Gegen den von dem justizminister im einklange mit dem präsidenten des vene-
zianischen appellationsgerichtes dr. Vinzenz schrott an se. majestät zu stellenden au. 
antrag, allerhöchstdieselben wollen dem präsidenten des provinzialtribunales in padua 
josef menghin ritter v. brezburg, welcher 65 jahre alt ist, 42 jahre 6 monate dient und 
wegen seines alters und seiner schwächlichen Gesundheit um die Versetzung in der 
ruhestand eingekommen ist, diesen ruhestand mit dem Genusse seines vollen aktivi-
tätsgehaltes als pension zu beiwilligen und ihm in anerkennung seiner langjährigen, 
treuen und ausgezeichneten dienstleistung das ritterkreuz des österreichischen kaiserli-
chen leopoldordens taxfrei zu verleihen geruhen, ergab sich keine erinnerung16.

Xi. der justizminister referierte hierauf über mehrere eingelangte informationen wegen 
begnadigung von politischen sträflingen aus ungarn und zwar:
a) über ladislaus bezdédy, welcher wegen des Verbrechens des hochverrates zum tode 
durch den strang und zur Vermögenskonfiskation verurteilt, diese strafe aber im Gna-
denwege auf vier jahre Festungsarrest und aufhebung der Vermögenskonfiskation gemil-
dert wurde. die militärbehörden tragen auf volle begnadigung, der justizminister aber, 
und mit ihm die stimmenmehrheit des ministerrates, auf herabsetzung der strafdauer 
auf zwei jahre an, wornach derselbe mit dem 22. Februar 1852 in Freiheit zu setzen wäre. 
in diesem sinne wird der justizminister den au. Vortrag an se. majestät erstatten17.

15 Nachdem Karl Krauß Schwarzenberg mit Schreiben v. 5. 6. 1851 ersucht hatte, den fraglichen Gesetzentwurf 
an den Reichsrat zu leiten, sandte der Ministerpräsident den Entwurf mit Schreiben (K.) v. 6. 6. 1851 an 
Kübeck, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 1921/1851; der Entwurf (Abschrift) des Justizministers in ebd., 
rr., Ga. 21/1851. Nachdem der Reichsrat den Entwurf am 17. 6. 1851 beraten und für „nicht erschöp-
fend genug“ erachtet hatte, legte er seinen eigenen Entwurf vor, ebd., Ga. 40/1851. Kübeck sandte das 
Sitzungsprotokoll mit dem reichsrätlichen Entwurf mit Schreiben v. 21. 6. 1851 an Schwarzenberg, der 
alles an Karl Krauß weiterleitete, ebd., kab. kanzlei, mrZ. 2108/1851. Nachdem Karl Krauß einen 
neuen, nach den Vorschlägen des Reichsrates überarbeiteten Entwurf erstellt hatte, schickte Schwarzenberg 
diesen mit Schreiben (K.) v. 2. 8. 1851 an Kübeck, ebd., mrZ. 2640/1851. Fortsetzung des Gegenstandes 
in MR. v. 13. 8. 1851/IV.

16 Auf Vortrag Karl Krauß’ v. 4. 6. 1851 entschied der Kaiser mit Ah. E. v. 19. 6. 1851 im Sinne des Mini-
sterratsbeschlusses, hhsta., kab. kanzlei, mrZ. 1935/1851.

17 Auf Vortrag Karl Krauß’ v. 18. 6. 1851 wurde Ladislaus Bezdédy mit Ah. E. v. 19. 6. 1851 die Hälfte 
seiner Strafe erlassen, ebd., mrZ. 2074/1851. 
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b) Über alexander buda, advokaten und gewesenen landtagsdeputierten des mittel-
szolnoker komitates. dieser wurde wegen teilnahme am hochverrat zum tode und zur 
Vermögenskonfiskation verurteilt, diese strafe aber im Gnadenwege auf 15 jahre schanz-
arbeit und später auf 15 jahre Festungsarrest gemildert.
c) Über Georg Gál, reformierten prediger in ungarn, welcher wegen hochverrates gleich-
falls zum tode durch den strang und zur Vermögenskonfiskation kondemniert und auf 
20-jährigen Festungsarrest in eisen begnadigt wurde.
bei den sub b) und c) Genannten wird nach erwägung der erschwerenden und mildern-
den umstände von dem justizminister und einverständlich mit demselben vom mini-
sterrate auf eine strafmilderung nicht angetragen.
d) Über stephan v. motesiczky. dieser wurde wegen Vorschubleistung zum aufruhr zu 
fünfjährigem kerker und Verlust der kämmererswürde verurteilt. die behörden tragen 
bei dem umstande, daß derselbe bereits seit november 1849 sitzt und, wenn er nicht 
im jahre 1849 zur aburteilung gekommen wäre, unter jene kategorie gefallen sein wür-
de, bei welcher die untersuchung wegen minderer beteiligung am Verbrechen aufgelassen 
worden ist, auf die nachlassung des ganzenb strafrestes an.
der justizminister teilte diese ansicht. die stimmenmehrheit des ministerrates erklärte 
sich dagegen (mit ausnahme des ministers Grafen thun und des ministerpräsidenten, 
welche für gar keine nachsicht stimmten) bloß für die erlassung der hälfte der strafzeit, 
wornach der au. Vortrag an se. majestät erstattet werden wird18.
Zum schlusse bemerkte der justizminister noch, daß einige von den politischen sträflin-
gen zum Festungsarreste in eisen verurteilt worden sind. da jedoch nach einer ah. 
entschließung politische sträflinge nicht in eisen zu halten sind19, welche Gnade den-
selben nicht vorzuenthalten wäre, so behielt sich derselbe vor, hiernach das angemessene 
in seinem Wirkungskreise zu verfügen20.

Xii. der Finanzminister Freiherr v. krauß brachte die anzeige des Feldmarschalls 
Grafen radetzky zur kenntnis des ministerrates, daß die maßregeln gegen den schleich-
handel in Vollzug gesetzt seien, deren resultate sich bereits als günstig darstellen, wie 
auch seinen weiteren antrag, daß, da die Grenzen gegen die schweiz und gegen piemont 
(am ticino und po) noch nicht hinlänglich besetzt seien, mit diesen maßregeln noch 
weiter vorzugehen wäre21, und stellte an den ministerpräsidenten die anfrage, ob nicht 
vielleicht aus höheren politischen rücksichten gegen einen solchen weiteren Vorgang 
etwas zu erinnern sei, was aber der ministerpräsident verneinte.

18 Auf Vortrag Karl Krauß’ v. 10. 6. 1851 wurde Stephan v. Motesiczky mit Ah. E. v. 18. 6. 1851 die Hälf-
te seiner Strafe erlassen, ebd., mrZ. 2009/1851.

19 Ah. E. v. 6. 9. 1850 auf Vortrag Csorichs v. 27. 8. 1850, ka., km., präs. 5239/1850.
20 Der einzige in Frage kommende Akt, ava., jm., präs. 193/1850, der diese Angelegenheit behandeln könn-

te, ist nicht am Platz.
21 Fortsetzung des MR. II v. 3. 3. 1851/I, ömr. ii/4, nr. 462. Das Schreiben Radetzkys an Krauß v. 15. 5. 

1851 in Fa., Fm., präs. 7404/1851.

b Einfügung K. Krauß’.
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der Finanzminister wird sonach diese angelegenheit mit dem beisatze sr. majestät vor-
legen, daß der ministerrat sich mit dem diesfälligen antrage des Feldmarschalls vollkom-
men vereinige22.

Xiii. derselbe minister brachte hierauf zur sprache, daß der Wiener Gemeinderat 
10 kreuzer von jedem Gulden steuer auf die einkommensteuer, und zwar nicht bloß 
für das jahr 1851, sondern auch für das bereits abgelaufenen jahr 1850 ausgeschrieben 
habe23.
diesen Vorgang findet der Finanzminister nicht recht, weil dieser Zuschlag, was das jahr 
1850 betrifft, gar nicht kundgemacht worden ist, und glaubt, daß diese ausschreibung 
nur auf das jahr 1851 zu beschränken wäre, worin ihm der ministerrat beistimmte24.
der Finanzminister behielt sich übrigens vor, die allgemeine Frage, ob zur einkommen-
steuer überhaupt ein Gemeindezuschlag gemacht werden könne, später im ministerrate 
zum Vortrage zu bringen25.

XiV. schließlich referierte der Finanzminister noch folgenden Fall: der kriegsminister 
habe aus anlaß des Gesuches der Feldmarschalleutnantswitwe mengen um nachsicht des 
taxrückstandes nach ihrem verstorbenen Gatten den antrag gestellt, daß entweder die 
Vorschrift, wornach die erben der offiziere die rückständigen taxen zu bezahlen haben, 
modifiziert oder wenigstens in diesem Falle das Gesuch der mengen im Gnadenwege 
gewährt werden wolle.
die darüber erflossene ah. entschließung sprach aus: Von nun an habe es von der Ge-
pflogenheit, wornach die taxrückstände von den erben der militärparteienc einzubringen 
sind, abzukommen, und es sei der Finanzminister davon zu verständigen26.

22 Mit Schreiben (Abschriften) v. 5. 6. 1851 an die Mailänder Finanzpräfektur, mit der Aufforderung, die 
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, und an Radetzky, mit der Mitteilung darüber, setzte Philipp Krauß 
den Ministerratsbeschluß um. Sein Vortrag vom selben Tag, mit dem Ersuchen, das Verfügte zu genehmigen, 
wurde mit Ah. E. v. 22. 6. 1851 mit der Bemerkung resolviert, künftighin, ehe eine so ausgedehnte 
maßregel in Wirksamkeit gesetzt wird, meine Genehmigung einzuholen, alles in ebd., präs. 9229/1851. 
Der Kaiser hatte bereits einen Tag vorher, am 21. 6. 1851, die Anträge Radetzkys zur Kordonserweiterung 
genehmigt, ka., km., präs. 3596/1851. Fortsetzung des Gegenstandes in MR. v. 23. 6. 1851/X.

23 Nachdem der Wiener Gemeinderat einen Zuschlag von 10 Kreuzern für jeden Gulden Einkommenssteuer 
in der Sitzung v. 11. 12. 1849 beschlossenen hatte, Protokoll publiziert in der Wiener Zeitung (m.) v. 
21. 12. 1849, votierte er in der Sitzung v. 17. 5. 1850 dafür, den gefaßten Beschluß in Wirksamkeit treten 
zu lassen, Protokoll publiziert in der Wiener Zeitung (m.) v. 29. 5. 1850. Laut § 90 der provisorischen 
Gemeindeordnung für Wien stand dem Gemeinderat das Recht zu, zur deckung der Gemeindebedürfnis-
se Zuschläge zu direkten oder indirekten steuern bis zu 25 % des Steuerwertes einzuheben, landes-
gesetz- und regierungsblatt für das erzherzogthum oesterreich unter der enns 
nr. 21/1850.

24 Mit Weisung (K.) v. 7. 6. 1851 unterrichtete Philipp Krauß die entsprechenden Stellen vom Beschluß des 
Ministerrates, Fa., Fm., Vii. abt. (steuer), nr. 2373/1851, Faszikulatur einkommensteuer nieder-
österreich.

25 Bis zum Rücktritt von Philipp Krauß als Finanzminister Ende Dezember 1851 kam diese Frage – allerdings 
in Zusammenhang mit Militärpersonen – nur einmal zur Sprache und wurde nicht entschieden, siehe dazu 
MR. v. 15. 10. 1851/V.

26 Ah. E. v. 8. 4. 1851 auf Vortrag Csorichs v. 27. 3. 1851, ka., mksm. 3550/1851.

c Korrektur P. Krauß’ aus offiziere.


