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Zur Geschichte des Kupferstichkabinetts  
der Alten Galerie und seines bedeutendsten  

Mäzens Joseph Heintl
Von karin l e i t n e r - r u h e

Kurze Geschichte des Kupferstichkabinetts der Alten Galerie1

das kupferstichkabinett wurde erstmals 1887 erwähnt, als es gleichzeitig 
mit der landesbildergalerie im sogenannten Wildenstein’schen haus in der 
damaligen neugasse (heute hans-sachs-gasse) in graz eingerichtet wurde.2 
1895 übersiedelte das kabinett gemeinsam mit der gemälde- und skulpturen-
galerie in den museumsneubau neutorgasse 45, wo es immerhin drei räume 
im ersten stock einnahm. 

am 26. november 1901, genau 90 Jahre nach der gründung des landes-
museums Joanneum, wurde das sogenannte kupferstichkabinett vom ehren-
amtlichen Vorstand franz Wibiral3 (abb. 1) als eigene abteilung eröffnet. die 
sammlung zählte zu diesem Zeitpunkt mehr als 12.000 blätter und vereinte 

 1 einen ausführlicheren bericht vor allem zum bestand des kupferstichkabinetts, jedoch ohne die 
jüngere geschichte siehe: karin leitner, das kupferstichkabinett der alten galerie des lan-
desmuseums Joanneum in graz. in: Wiener kunsthefte. Zeitschrift für druckgraphik, 6. Jg., 
3/2002, Wien 2002, 22f.

 2 Vgl. sechsundsiebzigster Jahresbericht des steiermärkisch-landschaftlichen Joanneums zu graz 
über das Jahr 1887, hg. v. steiermärkischen landes-ausschusse, graz 1888, 55: im Zuge einer 
„umgestaltung der im steierm. landschtl. Joanneum vereinigten sammlungen zu einem st. lan-
des-museum“ wird unter dem Punkt 9 des organischen statuts die „gemälde-galerie mit dem 
kupferstich-cabinete“ genannt. 

 3 genaueres zur Person franz Wibiral siehe: arnold luschin v. ebengreuth, dem andenken 
dr. franz Wibirals. in: 103. und 104. Jahresbericht des steiermärkischen landesmuseums Joan-
neum über die Jahre 1914 und 1915, hg. v. kuratorium, graz 1916, 3–6. – dabei ist interessant 
zu erfahren, dass Wibiral als rechtsanwalt in Wien bereits eine eigene graphiksammlung zu-
sammengestellt hatte. diese veräußerte er jedoch, nachdem er aus gesundheitlichen gründen 
Wien verlassen und seinen anwaltsberuf aufgeben musste. nach ein paar Jahren aufenthalt in 
meran übersiedelte er 1893 nach graz und widmete sich ausschließlich der kunst. 
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Werke aus der landesbiblio-
thek, dem landesarchiv, der 
landschaftlichen Zeichen-
akademie und der damaligen 
landesbildergalerie an ei-
nem ort. allein von der 
Zeichenakademie, die um 
1906 in einer landes-kunst-
schule aufgegangen war, ka-
men mehr als 8.000 blätter 
ins museum. dabei handelte 
es sich vielfach um künstleri-
sche Vorlagen für die ehe-
maligen schüler, aber auch 
um von den lehrern und be-
gabteren schülern gefertigte 
arbeiten. 

Wibiral erzielte bis 1914, 
seinem todesjahr, eine Ver-

vierfachung des bestandes, vor allem mit neuerwerbungen aus dem 19. und 
20. Jahrhundert. darunter soll sich jedoch auch viel Wertloses wie Zeitungs-
ausschnitte und fotoreproduktionen befunden haben.4 trotzdem ist sein en-
gagement für die graphische sammlung bis heute einzigartig. mehrere Publi-
kationen – darunter vor allem das international anerkannte Werkverzeichnis 
zur ikonographie von anthonis van dyck – sowie zahlreiche Vorträge und 
mehr als fünfzig Wechselausstellungen zeugen von seinem wissenschaftlichen 
einsatz. er selbst nannte als grundgedanken der sammlung die sachverständi-
ge Zusammenfassung, kritische Feststellung und angemessene Sicherung, sowie 
den entschluss, durch entsprechende Ausgestaltung [...] die Kupferstichsammlung 
als einen neuen, wirksamen Erreger in das Kunstleben unseres Landes einzuschal-
ten. Parallel zur sammlung legte Wibiral auch eine fachbibliothek an.5 

nach dem tod Wibirals im herbst 1914 übernahm der museologe otto 
reicher, der seit anfang april desselben Jahres in der abteilung assistiert hatte, 

 4 Vgl. kurt Woisetschläger, alte galerie und kupferstichkabinett. Zur geschichte der samm-
lungen 1911–1961. in: festschrift 150 Jahre Joanneum 1811–1961 (= Joannea ii), redigiert von 
berthold sutter, graz 1969, 173.

 5 Vgl. franz Wibiral, die landeskupferstichsammlung. in: das steiermärkische landesmuseum 
Joanneum und seine sammlungen. Zur 100jährigen gründungsfeier des Joanneums, hg. v. ku-
ratorium des landesmuseums, graz 1911, 383–410.

Abb. 1: Alfred von Schrötter, Porträt Dr. Franz 
 Wibiral, Gründer und Leiter des Kupferstichkabinetts 
am Joanneum, 1914 (Neue Galerie Graz, Univer-
salmuseum Joanneum, Inv.-Nr. VIII/362)  
Foto: Nicolas Lackner, UMJ
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die arbeiten im kupferstichkabinett. 1915 wurde er zum Vorstand gewählt. 
Während er zum kriegsdienst eingezogen war, vertrat ihn universitätsprofes-
sor hermann egger vom kunsthistorischen institut der karl-franzens-univer-
sität graz. 1919 musste reicher krankheitsbedingt die leitung des kupfer-
stichkabinetts zurücklegen.6 noch im selben Jahr folgte ihm karl garzarolli-
thurnlackh.7 er legte den schwerpunkt der sammlung konsequent auf öster-
reichische kunst, besonders auf graphik heimischer barockmeister.8 1923 
wurde garzarolli-thurnlackh, nach vier Jahren als leiter des kupferstichkabi-
netts, zum Vorstand der landesbildergalerie bestellt, wobei nun beide abtei-
lungen miteinander verschmolzen und die graphiksammlung neben der 
 malerei und Plastik vom mittelalter bis zum anfang des 20. Jahrhunderts den 
dritten großen schwerpunkt im hause darstellte. garzarolli-thurnlackh, der 
spätere leiter der  albertina (1946) und der österreichischen galerie (1947–
1959) in Wien, bearbeitete jedoch weiterhin stetig den graphischen bestand 
des grazer kupferstichkabinetts und schrieb einige seiner wichtigsten Publika-
tionen in graz: das graphische Werk martin Johann schmidts, 1925; die baro-
cke handzeichnung in österreich, 1928; mitarbeit am beschreibenden katalog 
der handzeichnungen der albertina, bd. iV und V, deutsche schulen, 1933.

als 1941 die landesbildergalerie in alte und neue galerie geteilt wurde, 
trennte man auch die graphiksammlung. Werke bis 1800 verblieben im ge-
bäude neutorgasse 45 (alte galerie), während blätter des 19. und 20. Jahr-
hunderts in das Palais herberstein in die sackstraße kamen (neue galerie). die 
alte galerie behielt für diesen sammlungsbestand die bisher gebräuchliche 
bezeichnung kupferstichkabinett bei und verwendet auch weiterhin den 
sammlerstempel desselben.9 

leo bokh war seit august 1941 mitarbeiter garzarolli-thurnlackhs an der 
landesbildergalerie. am 1. märz 1946 folgte er garzarolli-thurnlackh als 
leiter der alten galerie und blieb bis 1956 in dieser funktion. nachhaltig 
überliefert für das kupferstichkabinett sind vor allem seine von ihm organi-
sierten Wanderausstellungen in verschiedenen städten der steiermark in den 

 6 Vgl. Woisetschläger, alte galerie (wie anm. 4), 174. – Zur Person otto reicher siehe: 
geschichte der stadt graz, bd. 4, stadtlexikon, hg. v. Walter brunner, graz 2003, 404.

 7 Vgl. kurt Woisetschläger, karl garzarolli-thurnlackh zum gedenken. in: Jahresbericht 
1993, hg. v. steiermärkischen landesmuseum Joanneum (neue folge 23), graz 1994, 125–
130.

 8 laut eines sekretariatsaktes hat garzarolli während seiner dienstzeit in graz für die galerie ca. 
3.000 druckgraphiken und an die 1.500 handzeichnungen erworben. – Zitiert nach: Woiset-
schläger, alte galerie (wie anm. 4), 179, anm. 20.

 9 die neue galerie nennt ihren sammlungsbestand „graphische sammlung neue galerie“ und 
hat einen eigenen stempel zur objektkennzeichnung entworfen. 
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Jahren 1951 bis 1954. 1951: rembrandts radierungen, 1952: dürers druck-
graphik, 1953: bedeutende österreichische Zeichen- und aquarellkunst vom 
barock bis zum biedermeier (gemeinsam mit der neuen galerie) und 1954: 
englische druckgraphik des 18. Jahrhunderts. 1956 wurde leo bokh nach 
einem disziplinarverfahren vom dienst suspendiert mit Verringerung seiner 
bezüge. sechs Jahre später erfolgte seine Versetzung in den ruhestand.

bereits 1957 trat kurt Woisetschläger seinen dienst an, leiter der alten 
galerie wurde er mit 1. Jänner 1963. unter ihm wurde die längst fällige neuin-
ventarisierung der bestände aufgenommen. begründet wurde dies hauptsächlich 
mit der 1941 erfolgten trennung der graphischen sammlung, wodurch sich 
viele lücken in der durchlaufenden Zählung ergaben. Zum einen führte Woiset-
schläger ein neues inventarisierungssystem in diesem bereich ein: seit 1958 
werden neuzugänge mit der Jahreszahl und einer fortlaufenden nummer (pro 
Jahr mit der Ziffer 1 beginnend) eingeordnet. die bis 1958 eingelangten ob-
jekte wurden neu durchnummeriert und ab 1982 in ein inventarbuch eingetragen 
(s. u.). Zum anderen verknüpfte Woisetschläger diese arbeit eng mit einem ei-
genen seminar am kunsthistorischen institut der karl-franzens-universität, in 
dem studenten im zweiten studienabschnitt die techniken und die entwicklung 
der druckgraphik anhand von originalen kennenlernen konnten. in Praktika 
durften einige von ihnen das erlernte bei der neuinventarisierung anwenden. 

gottfried biedermann, leiter der alten galerie von 1988 bis 2003, knüpf-
te an die universitäre Praxis an und hielt zahlreiche seminare zu handzeich-
nungen und druckgraphik am kunsthistorischen institut. außer katalogen 
zum mittelalterlichen und neuzeitlichen gemälde- und skulpturenbestand 
publizierte er den bisher einzigen katalog zum kleinen, aber äußert sehens-
werten handzeichnungsbestand: meisterzeichnungen aus dem bestand der 
alten galerie am Joanneum graz, märz 1976. eine der kontroversiellsten aus-
stellungen war sicher die der „barocken Wilden“ 1983, die gemeinsam mit dem 
avantgardefestival „steirischer herbst“ entstand und in welcher gemälde und 
Zeichnungen der barockzeit arbeiten zeitgenössischer künstler gegenüberge-
stellt wurden. Zahlreiche weitere graphikausstellungen fanden unter bieder-
mann in der neutorgasse 45 ein interessiertes stammpublikum, u. a. 1993: an 
das Publikum, „… und sie wächst …“ – die graphische sammlung der alten 
galerie im Joanneum; 1995: stefano della bella und Jacques callot.

erst seit dem Jahr 2000 gibt es wieder – zumindest halbtags – eine eigene 
kuratoren-stelle für das kupferstichkabinett, die mit der autorin besetzt ist.10 

 10 davor war der/die sammlungskurator/in für die mittelalterliche sammlung gleichzeitig auch 
für die graphische sammlung zuständig. 
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im Zuge der umstrukturierungen des Joanneums in den letzten Jahren über-
siedelte das kupferstichkabinett 2009 von der neutorgasse in ein großes depot 
nach graz-andritz. die sonderausstellungen der graphischen sammlung fin-
den seit 2006 in schloss eggenberg statt, das seit dem Jahr davor der standort 
der alten galerie ist. 

das heutige inventar des kupferstichkabinetts der alten galerie zählt 
14.980 objekte (406 handzeichnungen, 14.574 druckgraphiken). in den 
letzten Jahrzehnten konnten neben neuerworbenen einzelblättern auch immer 
wieder größere zusammenhängende konvolute in das inventar des kupfer-
stichkabinetts aufgenommen werden. 1958 erhielt die alte galerie durch den 
Philosophen konstantin radakovic 13 handzeichnungen und 730 druckgra-
phische blätter. darunter befinden sich unter anderem Werke von stefano 
della bella, Wenzel hollar, antoine Waterloo, nicolaes berchem und richard 
earlom. 1973 wurde für das kupferstichkabinett der alten galerie aus tiroler 
Privatbesitz eine kleine sammlung von exlibris steirischer Persönlichkeiten 
(u. a. Äbte von den stiften admont, rein und seckau, buchdrucker von graz, 
adelige) vom 16. bis zum beginn des 19. Jahrhunderts angekauft. dabei han-
delt es sich vorrangig um arbeiten von grazer stechern wie daniel manasser 
und christoph dietell. Zuletzt konnte vor etwas mehr als zehn Jahren ein 
konvolut von ca. 250 blättern aus dem besitz des grazer graphikers gregor 
traversa erworben werden. damit kamen arbeiten von Jost amann, Virgil 
solis, christian richter, Jacques callot u. v. a. ins haus. 

Die Inventare des Kupferstichkabinetts

franz Wibiral legte noch vor der eigentlichen gründung des kupferstich-
kabinetts ein inventar an, genannt Haupt-Katalog nach dem Stande v. 1. Mai 
1900, das heute in der alten galerie aufbewahrt wird. die einteilung erfolgte 
nach Stecherwerken und Varia. die erste gruppe wurde in deutsche (einschließ-
lich der steirischen Graphiker), niederländische, englische, französische und ita-
lienische Stecher unterteilt. die gruppe der Varia enthielt Sammelbände und 
Mappen, Convolute, die Porträtsammlung, Lithographierte Blätter und Hand-
zeichnungen.

die nummerierung der blätter begann bei jedem künstler mit eins. man 
kann hier also nicht von einer inventarnummer im eigentlichen sinne sprechen. 
im katalog sind neben dem stecher der titel der darstellung, referenzlitera-
tur, standort und anmerkungen zum erhaltungszustand des blattes auch 
mögliche entwerfer einer darstellung und Zustände des druckes angegeben. 
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für die Jahre 1901 bis 
1918 gibt es jeweils eine 
nachtragsliste zum haupt-
katalog (abb. 2), die über 
den jährlichen Zuwachs 
auskunft gibt. diese ist wie-
derum in die oben erwähn-
ten rubriken gegliedert, die 
jeweiligen neuerwerbungen 
sind darin erfasst. in den 
weiteren Jahren tauchen zu-
sätzliche themengebiete 
und unterteilungen auf: so 
gibt es ab 1902 Kostümblät-
ter (ab 1903 Kostüm- und 

Trachtenbilder genannt), ab 1903 unter Varia Bücherzeichen (Ex libris) und 
Probeblätter moderner graphischer Techniken,11 ab 1905 ebenfalls unter Varia 
Plakate, Karikatur und Flugblätter,12 ab 1908 wird die Handbibliothek zu-
sätzlich aufgenommen und ab 1910 die neue rubrik Stiriaca.

in diesen Verzeichnissen werden die Provenienzen der erwerbungen nur 
zusammengefasst erwähnt, wozu die Zuweisungen vom landesausschuss oder 
vom kuratorium sowie nicht näher spezifizierte geschenkweise Widmungen 
zählen. 

in den akten der alten galerie von 1937 liegt eine undatierte und anonyme 
Zusammenfassung zum kupferstichkabinett,13 welche die neuinventarisierung 
von 1935 bis 1937 beschreibt. darin wird festgehalten, dass das alte inventar 
von Wibiral bis 1914 bzw. 1919 reiche. seit 1919 wurde ein neues erwerbungs-
verzeichnis geführt. ein großer diskussionspunkt war offensichtlich die repro-
duktionsgraphik, die Wibiral ins inventar aufgenommen hat. Dieser Zustand 
der Vermischung von Originalen mit Reproduktionen und die Unverlässlichkeit 
der Angaben und Unübersichtlichkeit des alten Inventares führten zur Anlage 
eines neuen, nach den modernsten Gesichtspunkten angelegten Inventares.14 die-
ses wurde nach anweisungen des abteilungsvorstandes garzarolli-thurnlackh 
von dem ehrenamtlichen mitarbeiter hans tischner, einem bundesbahnin-

 11 ab 1905 nennt franz Wibiral diese gruppe Reproduktionstechniken. 
 12 ab 1907 wird diese gruppe als Historische Zeit- und Sittenbilder bezeichnet. 
 13 archiv ag, 1937/2, o. Zl. Vermutlich stammt die Zusammenfassung von karl garzarolli-thurn-

lackh, dem damaligen Vorstand des kupferstichkabinetts und der landesbildergalerie. 
 14 ebenda. 

Abb. 2: Titelblatt des Nachtrages zum Hauptkatalog 
des Kupferstichkabinetts mit den Erwerbungen aus 
dem Jahr 1903 (Alte Galerie, UMJ)
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spektor im ruhestand, angelegt. repro-
duktionen wurden aus diesem inventar 
ausgenommen und in einem eigenen Ver-
zeichnis in faksimiles und gelegenheits-
reproduktionen, wie Zeitungsausschnitte 
u. ä., unterteilt. erstmals wurde die druck-
graphische sammlung blattweise num-
meriert, und der schreiber nennt für die-
sen Zeitpunkt 27.538 originaldruckgra-
phiken als aktuellen stand. die neuin-
ventarisierung erbrachte eine neue auf-
stellung nach schulen, techniken und 
größenformaten. extra geführt wurde 
eine künstler- und allgemeine Porträt-
sammlung. die zwei heute noch in der 
alten galerie vorhandenen Verzeichnisse 
sind zum einen eine vorbereitende Zu-
sammenfassung in heftform in 36 abtei-
lungen und zum anderen der von tischner 
geschriebene generalkatalog in zwei bän-
den in alphabetischer ordnung der künst-
lernamen. der schreiber der oben erwähnten Zusammenfassung hebt hervor, 
dass seit dem 1. Jänner 1920 beim inventar die erwerbungsart berücksichtig 
wird. damit meint er zwei bücher, betitelt mit „neuerwerbungen“, altes 
 inventar i ab 1920 und altes inventar ii ab 1935.15 hierin wurden die fort-
laufende inventarnummer, maße, künstler, titel, technik und herkunft einge-
tragen. Viele Zeilen sind aber rot durchgestrichen, da objekte 1941 an die 
neue galerie gingen. 

neben diesen neuerwerbungsbüchern hat garzarolli-thurnlackh auch auf 
den blättern selbst neben dem sammlerstempel das erwerbsjahr, die inventar-
nummer und meistens die erwerbsart und den Vorbesitzer mit bleistift ver-
merkt. (abb. 3) 

der von garzarolli-thurnlackh erstellte generalkatalog ist vor allem für die 
recherche in hinblick auf die frage der rückgaben von kulturobjekten, die 
während der ns-Zeit beschlagnahmt worden waren, von großer bedeutung. 
Zu beginn vermerkte der Verfasser hans tischner: Die Neuaufstellung der 

 15 garzarolli-thurnlackh hat im zweiten buch bis 1943 eintragungen vorgenommen. spätere hin-
zufügungen – jedoch sehr vereinzelt – reichen bis 1960.

Abb. 3: Sammlerstempel des Kupfer-
stichkabinetts mit handschriftlichen 
Eintragungen von Garzarolli-Thurn-
lackh (Inventarnummer, Ankaufsjahr 
1930 und Ankauf aus dem Kunst-
handel Artaria in Wien)  
Foto: Leitner-Ruhe, UMJ
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graphischen Sammlung des Kupferstichkabinetts wurde von mir am 7. Jänner 
1935 begonnen, und mit heutigem Tage beendet. Graz, am 29. Jänner 1937. 
dieses Verzeichnis enthält künstlernamen, eine neu vorgenommene systema-
tische einteilung („m“ für moderne, „gf “ für großformat, „i“ für italiener 
etc.) und die von garzarolli-thurnlackh vergebenen inventarnummern. nach 
einer eingehenden durchsicht der beiden bände sollte sich ein stand der gra-
phiksammlung von 1937 ergeben. nachträglich vorgenommene eintragungen 
erschweren jedoch die bearbeitung. ebenso ist die abgabe an die neue galerie 
1941 vermerkt. bei der aufarbeitung muss man sich auf die alten, mit dunkler 
tinte geschriebenen inventarnummern konzentrieren. die erstellung einer 
konkordanz zwischen alter und neuer inventarnummer kann nur anhand der 
alphabetisch geordneten künstlernamen erfolgen, die auch für das jetzige in-
ventar in form von karteikarten vorhanden ist. 

in den systematischen aufzeichnungen der jährlichen neuzugänge entstand 
eine lücke zwischen 1943 und 1958. Vereinzelt lassen sich für diese Zeit ein-
gänge in den oben erwähnten „neuerwerbungsbüchern“ nachweisen; diese 
wurden aber vielfach durchgestrichen und sind manchmal schwer lesbar. 

ab 1958 nahm kurt Woisetschläger neuzugänge im kupferstichkabinett 
mit Jahresnummern und einer innerhalb eines jeden Jahres fortlaufenden Zäh-
lung auf, z. b. 1958/1-725. die blätter, die vor 1958 ins haus gekommen 
waren, erhielten nun neue, fortlaufende inventarnummern, denen die buch-
staben ag.k. (für alte galerie kupferstichkabinett) und hZ (für handzeich-
nung) vorangestellt wurden. ab 1982 widmete er sich der neuinventarisierung 
des altbestandes. dies war durch die teilung der landesbildergalerie 1941 
notwendig geworden, da durch die entnahme von Werken zahlreiche lücken 
entstanden waren. 

Wie oben bereits erwähnt, enthält das heutige inventar des kupferstich-
kabinetts der alten galerie knapp 15.000 objekte. Jedes einzelne Werk ist in 
den vier inventarbüchern, die nach dem system von Woisetschläger weiterge-
führt werden, folgendermaßen erfasst: inventarnummer, künstler, titel (bei 
druckgraphiken zusätzlich entwerfer und Verleger), technik, maße, herkunft 
und standort. bei den druckgraphiken sind die nummern bis 12.638 durch-
laufend nummeriert; 1958 erfolgte die bereits mehrmals erwähnte Änderung 
der inventarnummer. arbeiten, die seit 1958 ins haus gekommen sind, haben 
eindeutige herkunftsangaben im inventarbuch. bei den graphiken mit den 
durchlaufenden nummern wurde anstelle des herkunftsnachweises in den 
meisten eintragungen die alte inventarnummer angegeben. die neuinventari-
sierung dieser blätter erfolgte von 1982 bis 1987. 



233

Jahresberichte

in einzelnen fällen können die Jahresberichte des Joanneums als hilfestel-
lung für die forschung herangezogen werden. da das kupferstichkabinett ge-
rade in seiner anfangszeit jährlich enorm wuchs, wurde oft nur die anzahl der 
neuzugänge erwähnt, jedoch ohne eine genaue auflistung der einzelerwer-
bungen. im Jahresbericht von 1910 gibt es z. b. nach der allgemeinen angabe 
Aus dem vom Staate und Lande zugewiesenen Dotationen [...] wurden im ganzen 
2064 Einzelnblätter und Nummern angekauft, zumindest eine erwähnung von 
besonderen blättern, wie u. a. Albrecht Dürer, Madonna, B. 38 – die nummer 
bezieht sich auf eine Zusammenstellung innerhalb des 21-bändigen Werkes „le 
Peintre graveur“ aus dem Jahre 1803 nach adam bartsch. Wiederum fehlt bei 
dieser nennung die herkunftsangabe. förderer werden zwar namentlich ange-
führt, jedoch nicht mit einzelnen Werken in Verbindung gebracht. immerhin 
lassen sich auch durch die Jahresberichte einige blätter ihrem eingang nach 
chronologisch ordnen. diese berichte wurden jedoch 1929 eingestellt und erst 
1971 wieder eingeführt. 

Joseph Ritter von Heintl (1807–1871)

ein teil der wichtigsten blätter des kupferstichkabinetts der alten galerie 
stammt aus der sammlung Joseph heintls. er wurde am 29. oktober 1807 als 
jüngster von vier söhnen in Wien geboren. die familie heintl war aus alt-
stadt in mähren nach Wien gezogen. sein Vater, franz heintl (1769–1839), 
war ein angesehener und vermögender rechtsanwalt, dem verschiedene 
 anerkennungen und ehrendiplome verliehen wurden und der 1808 in den 
ritterstand erhoben wurde.16 in seiner autobiographie „die merkwürdigeren 
begebenheiten meines lebens“ erzählt er, dass er für graf Joseph von brigido 
das legat von dessen bibliothek sowie der kostbaren sammlung von antiken 
und edelsteinen mit dem Joanneum in graz abwickelte. dadurch waren die 
heintls auf die institution Joanneum aufmerksam geworden, und die brüder 
Joseph und franz jun. (1796–1881) heintl vermachten nach ihrem tod ihre 

 16 Vgl. hans von Zwiedineck-südenhorst, dr. franz ritter von heintl. eine biographische 
skizze. in: 70. Jahresbericht des steiermärkisch-landschaftlichen Joanneums zu graz über das 
Jahr 1881, graz 1882, 43f. – eine abschrift des ritterstandsdiploms durch kaiser franz i. sowie 
die beschreibung des Wappens, welches die familie heintl ab 1808 führen durfte, befindet sich 
im familienarchiv heintl im steiermärkischen landesarchiv. 
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kostbarkeiten dem steiermärkischen landesmuseum bzw. der landesbiblio-
thek.17 

Zur Person Joseph heintl lässt sich einiges durch überlieferte gespräche, 
die oben erwähnte autobiographie seines Vaters und einige wenige archivalien 
sagen. so besuchte er von 1816 bis 1822 das schottengymnasium in Wien und 
studierte danach an der Philosophischen und Juridischen fakultät. in seiner 
autobiographie schreibt der Vater auch über die erziehung seiner söhne, die 
dem aufklärerischen denken entsprechend nicht nur leistungsbezogen geschil-
dert wird: […] so habe ich jeden Anlaß benützet, meinen Söhnen, wie sie heran-
wuchsen, die Dinge dieser Welt von allen Seiten, die sie fassen konnten, zu zeigen; 
sie auf die Allgegenwart Gottes, auf die Wohlthaten, die er uns verleihet, auf die 
Schönheiten und Wunder der Natur aufmerksam zu machen, ihnen Liebe und 
Wohlwollen unter einander und gegen ihre Mitmenschen einzuprägen: denn von 
dem ersten Entwickeln meiner Kinder an, hatte ich keinen herzlicheren Wunsch, 
als sie zu guten, redlichen, glücklichen Menschen, und zu nützlichen Staatsbür-
gern zu bilden, welche einst ohne Gewissensunruhe dem Tode ins hohle Auge 
blicken können.18

Joseph heintl beschäftigte sich schon während des studiums ausgiebig mit 
malerei, dichtung und den schönen künsten. albert ilg schreibt in seinem 
Vorwort zum katalog der sammlung heintl: Schon der Knabe bekundete eine 
ausgesprochene Neigung für das Erfassen und Vertiefen in die Formenwelt, die 
Farbe, die künstlerische Gestaltung. Diese Begabung sprach sich während der 
Studienjahre in kleinen schriftlichen Arbeiten aus, die der Knabe Familienstücke 
nannte: es waren zugleich literarische Versuche voll tiefem Gefühl und zarter 
Empfindung.19 letztendlich gab er seine akademischen studien auf und spezia-
lisierte sich in der Porträt- und historienmalerei. seine Werke verblieben in 
Privatbesitz und sind heute unbekannt, da der maler seine bilder denjenigen 
schenkte, welche sie darstellten.20 ein gemälde im besitz der alten galerie 

 17 genaueres zu diesem Werdegang siehe: karin leitner, Joseph ritter von heintl (1807–1871). 
in: katalog schätze und Visionen. der traum des sammlers. mäzene der alten galerie im 19. 
Jahrhundert, begleitband zur sonderausstellung in der alten galerie im landesmuseum Joan-
neum graz, hg. v. Verein für kulturvisionen, graz 1996, 26–31.

 18 franz ritter von heintl, die merkwürdigeren begebenheiten meines lebens, Wien 1838, 
305.

 19 albert ilg, katalog der Josef ritter von heintl’schen kupferstich-sammlung in graz, graz 
1873, s. iii. – albert ilg konnte vor der Zusammenstellung des kataloges mit dem bruder von 
Joseph, franz heintl jun., sprechen und so auch einige persönliche begebenheiten erfahren. 

 20 albert ilg nennt auf seite iV noch zahlreiche gemälde von Joseph heintl mit titel, hält aber 
bereits fest, dass der aufenthaltsort derselben unbekannt ist. 
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wird als ein selbstbildnis (abb. 4) geführt. 
sehr lange konnte sich Joseph heintl wie-
derum nicht an seiner tätigkeit erfreuen, 
da der Geruch der Oelfarben und Firnisse 
sowol Augen als Kopfnerven des Künstlers, 
dessen Gesundheit seit jeher eine schwächli-
che gewesen, anzugreifen begann.21 um 
sich jedoch seiner liebe zur kunst wei-
terhin widmen zu können, fing er an, 
druckgraphiken und künstlerporträts zu 
sammeln. sein bruder franz unterstützte 
ihn dabei und teilte mit ihm die begeiste-
rung für die objekte. 

die liebe zu den blättern und die 
leidenschaft, diese besitzen zu wollen, ist 
in einem brief vom 15. Juli 1851 an 
 august artaria, kunsthändler in Wien, 
anschaulich überliefert. Joseph heintl 

hielt sich in münchen auf, als er von seinem bruder erfuhr, dass artaria eine 
von ihm bestellte lieferung aus einer londoner auktion erhalten habe. Da ich 
noch die nächste[n] Woche[n] hier in München bleiben werde, so würden Sie mich 
sehr verpflichten, wenn Sie so gütig wären, mir diese Blätter durch die Fahrpost 
sogleich hirher [sic!] nach München nachzusenden. Meine Adresse ist: Jos. v. 
Heintl, Privat in München; postfr. restante. [poste restante = postlagernd]. Ich 
kann mir die Freude die petite […], die Hackerts, die Stoops u. den Le-Ducq zu 
sehen u. zu besitzen nicht bis auf den Herbst hinausschieben. Ich bitte daher gewiß 
mir alle Blätter, welche anlangten, wohl verwahrt, durch die Fahrpost, mittelst 
Auf- u. Abgabs-Recepisse, so bald als möglich hirher zu senden, damit selbe noch 
bis zum 25.ten d. Mts. hier eintreffen können. Entschuldigen Sie meine Ungeduld 
u. daß ich Ihnen so viele Mühe veranlasse.22

im biographischen lexikon von Wurzbach wird Joseph heintl nur kurz als 
Realitätenbesitzer und Mitglied mehrerer humanistischer Vereine23 genannt. sein 
Vater franz sen. bezeichnet Joseph in seiner autobiographie als „inspector“ 

 21 ilg (wie anm. 19), iV.
 22 Wienbibliothek, brief von Josef von heintl an august artaria am 15. Juli 1851 aus münchen, 

sign.: h.i.n. 118235. 
 23 constant von Wurzbach, biographisches lexikon des kaiserthums oesterreich, 8. theil, 

Wien 1862, 37. theil, 236.

Abb. 4: Monogrammist JH, Josef 
Ritter von Heintl (Alte Galerie, 
 Universalmuseum Joanneum,  
Inv.-Nr. 294)  
Foto: Nicolas Lackner, UMJ
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seiner güter, wobei er sich eifrig und sachkundig verwendet, und als wirkliches 
Mitglied der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien, und der patriotisch-öko-
nomischen Gesellschaft im Königreiche Böhmen.24 nach dem tod der mutter 
übernahm Joseph als 22-Jähriger die Vertretung im hauswesen. in den dreißi-
gerjahren unternahm der Vater im eigenen Wagen mit Pferdegespann einige 
ausgedehnte reisen mit seinen söhnen: so besuchten sie 1831 Paris,25 im herbst 
1832 triest und Venedig und im frühsommer 1834 sachsen und Preußen.26 

mit dem tod des Vaters am 14. mai 1839 ging sein Vermögen auf die 
söhne über. neben der Verwaltung verschiedener herrschaften (z. b. Würnitz, 
raspach und nexing in niederösterreich) war offensichtlich genügend geld 
vorhanden, um die neigungen der brüder zu finanzieren. franz heintl jun.27 
lebte und arbeitete von 1823 bis 1838 in graz28 und legte eine umfangreiche, 
vorwiegend naturwissenschaftliche bibliothek an, die er nach seinem tod im 
umfang von mehr als 22.800 bänden der steiermärkischen landesbibliothek 
vermachte. in sein Vermächtnis waren 2.000 bücher aus dem erbe von Joseph 
heintl, der zehn Jahre zuvor verstorben war, eingegliedert. die bibliothek von 
Joseph enthielt hauptsächlich kostspielige Werke über bildende Kunst und schöne 
Klassikerausgaben.29

für einen sammler ist seit jeher wichtig, was mit seinem besitz nach seinem 
tod geschieht. so überlegten auch Joseph und franz: Da wir beide [...] ohne 
Nachkommen waren, so besprachen wir, wenn wir uns an einem vorzüglichen 
Kunstblatte erfreuten, recht ernst, die Frage, wem bei Ableben diese schöne werth-
volle Sammlung zu bestimmen sei, damit sie ein Ganzes bleibe und Gebildeten 
das meiste Vergnügen mache, sowie durch Weckung und Hebung des Schönheits-

 24 heintl (wie anm. 18), 308.
 25 die fahrt ging von Wien über linz, salzburg, münchen, augsburg, ulm, stuttgart, karlsruhe, 

strassburg, Pfalzburg, metz, Verdun, clermont, st. menehould, chalons, epernay, dornans, 
chateau thierry, la ferté und meaux nach Paris und dauerte vom 28. Juli bis zum 27. septem-
ber 1831. in Paris selbst hielten sich die reisenden nicht lange auf, da die rückreise auf ähnlichem 
Weg bereits am 7. oktober wieder angetreten wurde. – Vgl. Zwiedineck-südenhorst (wie 
anm. 16), 50.

 26 ebenda, 51.
 27 eine ausführliche biographie zu franz heintl jun. stellte hans von Zwiedineck-südenhorst 

im siebzigsten Jahresbericht des steiermärkisch-landschaftlichen Joanneums zu graz über das 
Jahr 1881, 43–56, zusammen. – darin ist zum beispiel überliefert, dass franz als der älteste von 
vier brüdern die jüngeren schon frühzeitig unterrichten musste und vom Vater dafür ein hono-
rar erhielt. so lassen diese schilderungen einen engen familienzusammenhang erahnen. 

 28 unter anderem war er von 1835 bis 1838 dekan der Philosophischen fakultät an der karl-
franzens-universität in graz.

 29 Zwiedineck-südenhorst (wie anm. 16), 56.



237

sinnes und durch Nachbildung nützlich werde und auch den Namen des Gebers 
lebend erhalte.30 

Joseph heintls leidenschaft galt den druckgraphiken und künstlerpor-
träts. bis zu seinem tod am 30. mai 1871 entstand eine graphiksammlung von 
insgesamt 1.121 blättern. diese wurden 1873 von dem kunsthistoriker albert 
ilg31 in einem gedruckten katalog aufgelistet. er übernahm dafür die ord- 
nung des sammlers: unter der ersten rubrik Originalstiche und Radirungen 
[sic!] sind Dürer–Rembrandt 1471–1606 sowie Rembrandt und Rembrandt’s 
Zeitgenossen bis Ende des 17. Jahrhunderts eingereiht. der zweite teil enthält 
wiederum Originalstiche und Radirungen [sic!], jedoch mit dem Zusatz Meist 
Blätter größeren Formates vom 15.–19. Jahrhundert – darunter befinden sich 
deutsche, italienische, französische und niederländische Werke. eine eigene 
kategorie stellen in der dritten gruppe die Stiche nach Gemälden vom 16.–
19. Jahrhundert dar. den großteil nehmen aber ab der laufenden nummer 529 
die Maler-Porträts vom 15.–19. Jahrhundert ein, sowie Porträts von Kupferste-
chern, Kunstfreunden u. a. heintl betitelte das konvolut selbst als Chalkogra-
phische Antologie, gebildet aus Originalblättern deutschen und niederländischen 
Peintre-Graveurs. den schülern der grazer Zeichenakademie (bis zu ihrer auf-
lösung um 1906) und der kunstgewerbeschule wurden ausgewählte meister-
werke aus der sammlung heintl zum studium zur Verfügung gestellt. in den 
letzten Jahren vor der gründung des kupferstichkabinetts scheint die samm-
lung jedoch nicht mehr häufig verwendet worden zu sein, wie eine etwas pa-
thetische nennung im nachruf auf franz Wibiral überliefert: […] die zweite 
[gemeint ist die sammlung heintl] war überhaupt dem Gedächtnis der Mitwelt 
entschwunden und schlummerte – ein wahres Dornröschen – in einem vergesse-
nen Kasten der landschaftlichen Zeichenakademie von Jahrzehnte altem Staub 
bedeckt, bis sich der richtige Mann fand, der sie wieder zum Leben erweckte. Dies 
war Dr. Franz Wibirial […].32 

heintl hat seine erwerbungen meist auf der blattrückseite mit der ligatur 
seiner initialen von „Jvh“ (abb. 5) mit bleistift gekennzeichnet. das h läuft 
am ende in einer großen schlinge aus, in welcher das erwerbungsjahr des 
blattes durch heintl eingetragen ist. oft vermerkte der sammler auch her-
kunft und Preis des Werkes sowie nummern von Werkverzeichnissen. mit 
zusätzlichen sammlerstempeln und handschriftlichen notizen auf den rück-

 30 ilg (wie anm. 19), iV–V.
 31 albert ilg war kustos und dozent für kunstgeschichte am k. k. österreichischen museum für 

kunst und industrie, heute mak – museum für angewandte kunst, in Wien. 
 32 luschin v. ebengreuth (wie anm. 3), 3.
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seiten lassen sich oft eigentumsnachweise 
bis an den anfang des 19. Jahrhunderts 
(mit ausnahmen bis ins 17. Jahrhundert) 
zurückverfolgen.

die sammlung heintl ist heute nicht 
mehr in einem einheitlichen konvolut im 
kupferstichkabinett untergebracht. Zum 
einen wurde das inventar unter franz 
Wibiral neu geordnet, zum anderen teilte 
sich die sammlung durch die trennung 
der landesbildergalerie 1941 in alte und 
neue galerie ebenfalls, da Joseph heintl 
blätter vom 15. bis zum 19. Jahrhundert 
gesammelt hatte. 

die alte galerie macht immer wieder 
auf die sammlung Joseph heintls auf-
merksam, zuletzt bei zwei ausstellungen 
des kupferstichkabinetts: 2006: rem-
brandt. radierungen33 und 2011: Zeiten-

wende – rund um dürer.34 neben seinem interesse an wichtigen Personen 
der kunstgeschichte besaß Joseph heintl eine große kennerschaft und ein 
sehr gutes gespür für zumeist exzellente abzüge und brillante Qualität der 
drucke.

 33 rembrandt. radierungen, katalog zur ausstellung, hrsg. von alte galerie am landesmuseum 
Joanneum, beiträge von ulrich becker, helmgard holle, karin leitner-ruhe und man-
fred schreiner, graz 2006. – 85 der 103 ausgestellten objekte stammten aus der sammlung 
heintl. 

 34 Zeitenwende – rund um dürer. meisterwerke der druckgraphik um 1500, katalog zur aus-
stellung der alten galerie am universalmuseum Joanneum, mit beiträgen von helga hensle-
Wlasak, karin leitner-ruhe, sandra ostermann und christine rabensteiner (= Jo-
annea, n.f. bd. 3), graz 2011. – ein drittel der objekte für die ausstellung stammte aus dem 
legat Joseph heintl. 

Abb. 5: Ligatur der Initialen von  
Josef von Heintl mit Eintrag des 
 Erwerbsjahres 1857 
Foto: Leitner-Ruhe, UMJ


