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E i n l e i t u n g 

Die v o r l i e g e n d e A r b e i t " Eie S t a a t s i d e o l o g i e 

M a x i m i l i a n s I von Bayern und ihre M a n i f e s t a t i o n e n 

i n der bildenden Kunst" s t e l l t einen Versuch dar, 

di e Zusammenhänge, zwischen den Grundgedanken ei n e r 

Epoche, d ie i h r e n Niederschlag i n der S t a a t s 

i d e o l o g i e gefunden haben, und der Kunst d i e s e r 

Epoche zu beleuchten. 

Daß d i e Wahl h i e r b e i auf den ?rühabsolutismus f i e l , 

l i e g t n i c h t an der besonderer. Eignung d i e s e s Z e i t 

a b s c h n i t t e s für eine d e r a r t i g e Untersuchung, sond

ern am persönlichen Interesse der V e r f a s s e r i n . 

Im Frühabsolutismus l a s s e n s i c h Phänomene i n der 

Entstehung beobachten, d i e such heute noch w e i t 

gehend unser Leben bestimmen. Die S o z i a l d i s z i p l i n -

i e r u n g 1 b r e i t e s t e r Schichten, die zunehmende 

H e r r s c h a f t über das Gewissen, die R a t i o n a l i s i e r u n g 

w i c h t i g e r s t a a t l i c h e r Bereiche sind für uns so 

selbstverständlich vorhanden, d°3 die J'rage nach 

dem e r s t e n A u f t r e t e n der n e u z e i t l i c h e n S t a a t l i c h 

k e i t , d i e die Summe d i e s e r Ihänoaene ausmacht, 

n i c h t sehr o f t g e s t e l l t wird. 

Die P e r v e r s i o n d i e s e r S t a a t l i c h k e i t i n den t o t a l i 

tären Systemen des 20. Jahrhunderts u n t e r s c h e i d e t 

s i c h dabei ebenso grundsätzlich von der zu un t e r 

suchenden Epoche wie von unseren heutigen S t a a t s 

wesen. 

Der w e s e n t l i c h e n Präge nach den Zusammenhängen 

von Kunst und P o l i t i k hat s i c h die Kunstwissen-
— * -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA • — 

1) v g l . Gerhard O e s t r e i c h , Strukturprobleme des 

europäischen Absolutismus, in:Geist und G e s t a l t 

des frühmodernen S t a a t e s , 3 e r l i n (1969) S. 179-197-
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schaft bisher selten gewidmet. 

So gibt es auch für die bayrische Kunst des 16./ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17. Jahrhunderts keine derartige Untersuchung, 2 

wie überhaupt diese Epoche nur sehr unzureichend 

i n der kunsthistorischen Literatur gewürdigt 

worden i s t . 

Die Notwendigkeit eines Versuches, die Zusammen

hänge zwischen der Staatsideologie Maximilians, 

als deren hauptsächliche Quelle die Monita paterna 

an den Sohn Ferdinand Maria 3 dienen, und seiner 

P o l i t i k zu beleuchten, ergibt sich schon daraus, 

daß er einer Pürstengeneration angehörte, die 

" ihre Lust nicht mehr wie die Väter und Groß

väter vornehmlich in renaissancehaften, durch 

ihren fürstlichen Stand ermöglichten und gestei

gerten Privatvergnügen suchten, sondern die 

Leidenschaft des Selbstreg^'i/rens entdeckten 

und als Menschen in ihremzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Siaxxä. und Staat aufgingen." 4 

So stand am Beginn dieser Arbeit die Hoffnung, 

die p o l i t i s c h relevanten Zeittendenzen entspre

chend i n den Kunstwerken aufzeigen zu können. 

Die kunsthistorischen Abschnitte stützen sich 

dabei hauptsächlich auf Aufsätze, Quellenmaterial 

und die Betrachtung der Kunstwerke selbst, die in 

diesem Zusammenhang nicht ihrem 'Kunst* - Charakter, 

ihrer Porm, sondern ihrem (dokumentarischen) Ge

halt nach betrachtet werden. Ihr dokumentarischer 

Gehalt - also ihr .Quellenwert - li e g t für den 

2) Die Arbeit von B. Rehfuß, die die Zusammen

hange zwischen dem Bildprogramm der Trier-

und Steinzimmer und der Staatsauffassimg'Maxi

milians untersucht, wird-voraussichtlich 

Ende des Jahres f e r t i g . 

3) v g l . S. 28 f. 

4) H. Dollinger, Studien zur Finanzreform Maxi

milians I., Göttingeh (1968), S. 16. 
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H i s t o r i k e r d a r i n , daß s i e offenbaren, - was man 

zu i r g e n d e i n e r Z e i t der Vergangenheit für d a r s t e l 

lungswert, darstellungswürdig, für w i c h t i g genug 

h i e l t , es öffentlich i n eine allgemein v e r b i n d 

l i c h e S i c h t b a r k e i t bringen zu l a s s e n . " 

Entsprechend der unzureichenden Forschungslage 

und der n e u a r t i g e n F r a g e s t e l l u n g kann d ie v o r 

l i e g e n d e A r b e i t nur e i n Versuch s e i n , der wo

möglich mehr Fragen a u f w i r f t a l s beantwortet. 

Der e r s t e T e i l der Untersuchung w i l l d i e 

w i c h t i g s t e n Strömungen und die gemeinsamen Grund-

lagender S t a a t s t h e o r e t i k e r im 16. Jahrhundert auf

zeigen. 

Die E i n b e t t u n g der Monita paterna i n d i e s e europ

äische D e n k t r a d i t i o n w i r d im zweiten T e i l d e u t l i c h 

dessen E i n t e i l u n g weitgehend d e r j e n i g e n der Monita 

U ^ d i e Zusammenhänge zwischen den Kunstwerken und 

der S t a s t s i d e o l o g i e aufzuzeigen, war es a l s er s t e s 

e r f o r d e r l i c h , d i e G r H ^ e d a n k e n , _ f i i e -die Mpnita_. 

s e l b s t bestimme!., bloßzulegen. 

Der nächste'" S c h r i t t versuchte, diese i n den Monita 

a l s z e n t r a l e Problemkomplexe a u f g e z e i g t e n Fragen 

i n einen Bezug zu den p o l i t i s c h e n E r e i g n i s s e n zu 

b r i n g e n . Daran schließt s i c h , f a l l s es möglich i s t , 

die Betrachtung eines Werkes der bildenden Kunst 

auf d i e s e e r a r b e i t e t e n Grundfragen h i n an. 

Für die Behandlung des für die m a x i m i l i a n i s c h e 

S t a a t s i d e o l o g i e so aufschlußreichen Neubaus der 

Münchner Residenz 1611 - 1616 mußte großteils auf 

Quellen zurückgegriffen werden, da d i e noch b i s 

zum Zweiten W e l t k r i e g von der m a x i m i l i a n i s c h e n 

Bausubstanz e r h a l t e n e n T r i e r - und Steinzimmer 

5) K.Badt, Eine Wissenschaftslehre der Kunstge

s c h i c h t e . Köln (1971)., S. 56 f. 
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1944 den Bomben zum Opfer f i e l e n . 

Die Unvollständigkeit ei n e r Arbext aus einem 

d e r a r t umfassenden Themenkreis w i r d jedem ge

wissenhaften H i s t o r i k e r verständlich s e i n . So 

wurde auch bewußt auf die w i c h t i g e n Komplexe 

des frühneuzeitlichen Heeres und das J u s t i z 

wesen u n t e r M a x i m i l i a n v e r z i c h t e t , um die Grenzen, 

d i e e i n e r M a g i s t e r a r b e i t g e s e t z t s i n d , n i c h t a l l 

zusehr zu überschreiten. 

Am Anfaiig j e d e r h i s t o r i s c h e n A r b e i t aber muß der. 

Versuch stehen, zu prüfen, i n w i e w e i t uns s e l b s t 

verständliche B e g r i f f e - für die vo r l i e g e n d e A r b e i t 

der des Staates - i n die Vergangenheit übertrag

bar s i n d und welchen möglicherweise veränderten 

Gehalt den B e g r i f f e n i n den Q u e l l e n beizumessen 

i s t . Erschwert wird diese Aufgabe durch die i n 

Z e i t e n g e i s t i g e n Umbruchs meist herrschende Be

g r i f f s u n s i c h e r h e i t . 

Zunächst s o l l e n jedoch die Epochenbezeichnung 

Absolutismus wie der I d e o l o g i e b e g r i f f geklärt 

werden; dabei wollen die folgenden Ausführungen 

keineswegs den Anspruch auf eine vollständige 

Klärung erheben. 

6) Tgt. G.Oestreich, Der römische Stoizismus und d i e 

orani s c h e Heeresreform, i n : G e i s t und G e s t a l t des 

frühmodernen Staates, 3. 11-35. 
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E r s t e r T e i l 

I . 
Erläuterung der w i c h t i g s t e n G r u n d b e g r i f f e 

1- Absolutismus 

a) 'Absolutismus* 

Uns so geläufige Worte wie Staat, N a t i o n u.ä 
e r h a l t e n e r s t im 1 8 . J a h r h u n d e r t i f f l Z u g e ^ 

stehung moderner Wissenschaften und i h r e r B e g r i f f s -

d e f x m t i o n e n die uns geläufige Bedeutung. D i e 

P r o b l e m a t i k , d i e mit Wortschöpfungen wie Absolutismus 

BozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Z S i t g e n Ö S S i s c h - V i t i e n Jean 
Bodxns majestas est summa i n c i v e s ac s u b d i t o s 
legxbus.ue s o l u t a p o t e s t a s " ? a b g e l e i t e t 

a l s h i s t o r i s c h e r B e g r i f f aber e r s t im zweiten D r i t 
t e l d e S 1 9 . J a h r h u n d e r t s i n l i b e r a l e n K r g i s e n ^ _ 

ta u c h t e , um die negativen Erscheinungen uneinge

schränkter He r r s c h a f t e i n e s E i n z e l n e n aufzuzeigen,« 

i s t jedem H i s t o r i k e r bewußt. 

o) A b s o l u t i smusforschung 

Leopold von Ranke, den man wohl a l s Begründer 

der europäischen Absolutismusforschung ansprechen 

d a r f , h a t t e i n seinem 1 8 3 3 erschienenen A u f s a t z 

^ D i e großen Mächte- den Absolutismus erstmals 

7) B o d i n , J . Les s i x L i v r e s de l a Republiqüe 

l a t . Ausgabe P a r i s 1586, S. 1 2 3 . Im folgenden 

S l f T Z : A u s & a h e ' p a r i s 1583 ( Aalen 1961). 
8) Oestrexch, G., Strukturprobleme, S. 179. 
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als abgeschlossene Epoche begriffen. Er selbst 

rückte i n seinen Forschungen " neben dem Kampf der 

europäischen Staatenwelt bereits das Werden und 

Wachsen der für die Kriegführung und Diplomatie not

wendigen Machtapparate, die stehenden Heere und 
Q 

Flotten und die Bürokratien in den Mittelpunkt." 

Die Absolutismusforschung nach Ranke wandte 

dann i h r Augenmerk, wie in den Forschungen Wilhelm 

Roschers, auf * gesamtstaatliche Organisation 
10 

und die zentralistischen Einrichtungen" , wie 
auf die Abgrenzung verschiedener Stufenfolgen inner-

11 

halb des Absolutismus. 

Von Koser und Hintze, deren Arbeiten noch in die 

Bismarckzeit fallen, führte die Wissenschaft dann 

zu einer " inhaltlichen Bestimmung des Zeitalters 

im Sinn moderner Komplexkomposition durch Heran-
1 2 

ziehung verschiedenartiger Themenstellung." 

2. Ideologiebegriff 

^a der für eine kritische Wissenschaft so un

entbehrliche Ideologiebegriff, der erlaubt " das 

widersprüchliche Verhältnis von geistigen Objekti-

vationen und gesellschaftlicher Realität zu denken" 

mit einer Vielzahl, sich t e i l s widersprechender 

Bedeutungen verbunden wurde, s o l l im folgenden, um 

9) a,a.Q., S. 181. 

10) a.a.O. 

11) v g l . W. Hubatsch, Vorwort in Absolutismus, WdF 

Darmstadt (1973), S. VII-XIV, hier S, VII. 

12) a.a.O., S. X. 

13) P. Bürger, Theorie der Avantgarde, Frankfurt 

(1974), S. 11. 
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mit einem abgeklärten B e g r i f f a r b e i t e n zu können, 

die D e f i n i t i o n K a r l Mannheims angewandt werden: 

" I d e o l o g i e nennen w i r jene seinstranszendenten 

V o r s t e l l u n g e n , die de f a c t o niemals zur Verwirk

l i c h u n g des i n ihnen v o r g e s t e l l t e n G-ehaltes ge

langen. Damit i s t a l s o ausgesprochen, daß auch 

I d e o l o g i e n a l s Motive zu irgendeinem Tun wirken 

können, i h r e I d e o l o g i e h a f t i g k e i t ( F a l s c h h e i t ) 

besteht aber d a r i n , daß s i e es n i c h t i n der R i c h 

tung i h r e s v e r m e i n t l i c h e n Gehaltes tun. Werden 

s i e auch o f t gutgläubig zu Motiven des s u b j e k t i v e n 

Handelns der e i n z e l n e n , so werden s i e doch meist 

ihrem S i n n g e h a l t nach im Handlungsvollzug umge

bogen." 4 

Diese D e f i n i t i o n trägt w e s e n t l i c h zur Festlegung 

des S t e l l e n w e r t e s p o l i t i s c h e r S c h r i f t e n b e i ; auch 

im Absolutismus wurden weder i n F r a n k r e i c h noch 

anderswo d i e verschiedenen t h e o r e t i s c h e n Forder

ungen v e r w i r k l i c h t - was den Absolutismus auch 

w e s e n t l i c h vom T o t a l i t a r i s m u s u n t e r s c h e i d e t . 

Die O r i e n t i e r u n g an seinstranszendenten V o r s t e l 

lungen, d i e d i e Realität n i c h t sprengen wollen -

wie e i n utopisches Bewußtsein ( z. B. b e i den 

Täufern 5 ) - schließt die V e r w i r k l i c h u n g konkret 

veränderter Lebensordnung n i c h t aus. " Jede h i s 

t o r i s c h e S e i n s s t u f e war s t e t s umwoben von V o r s t e l 

lungen, d i e dieses Sein t r a n s z e n d i e r t e n , s i e 

w i r k t e n aber n i c h t a l s Utopien, v i e l m e h r a l s zu 

d i e s e r S e i n s s t u f e gehörige I d e o l o g i e n , solange s i e 

i n das zu i h r gehörende W e l t b i l d o r g a n i s c h ( d . h . 

H ) K. Mannheim, I d e o l o g i e und U t o p i e , F r a n k f u r t 

( 1952), S. 171. 

15) F. S e i b t , U t o p i c a . Modelle t o t a l e r S o z i a l 

planung, Düsseldorf ( 1972), 
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ohne umwälzende Wirksamkeit) eingebaut waren. « 1 6 

Auf den beginnenden Absolutismus übertragen lassen 

sich mit Mannheim also alle Torstellungen der 

Pürsten, wesentliche Strukturen im Herrschafts¬

verband zu ändern - wie Aufbau eines einheitlichen 

Untertanenverbandes, Sozialdisziplinierung, Finanz-

und Heeresreform - als Ideologie bezeichnen. 

Maximilian, der sein Regierungsprogramm i n den 

Monita paterna niederlegte 1 7 , gab Perdiand M a r i a 

damit entsprechend eine Sammlung dessen an die 

Hand, was er Sott, sich selbst und seinen Unter, 

tanen schuldig i s t : 

" Du Hast also, im Kurzen verfast, und 

meines Gemüeths ausspruch zuersechenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1? ° Was 

du Gott, 2?° Dir selbst und 3 ? i o Deinen under-

thonnen zuthuen schuldig seyest." 1 8 

16) K. Mannheim, Ideologie und Utopie, a.a.O., S.169. 

17) vgl. Bosl, Bayerische Geschichte,- München 

(1971), S. 183. 

18) Monita paterna, Einleitung. Abgedruckt bei 

F. Schmidt, Geschichte der Erziehung der bayer

ischen Wittelsbacher von den frühesten Zeiten 

bis 1750, Berlin (1892), S. 10 4-141. Im folgenden 

werden nur die Kapitel der Monita angegeben. 
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3 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Staat - r e s p u b l i c a . 

a) Souveränität - s u p e r i o r i t a s t e r r i t o r i a l i s 

Der B e g r i f f des Staates, der für uns eine so 

f e s t e Verbindung mit dem Souveränitätsbegriff 1^ 

eingegangen i s t , daß nur solche H e r r s c h a f t s b i l d 

ungen a l s n e u z e i t l i c h e Staaten b e z e i c h n e t werden, 

di e auf e i n e r souveränen Staatsgewalt begründet 
20 

s i n d muß für diese A r b e i t etwas r e v i d i e r t 

werden, denn d i e deutschen Landesfürstentümer 

p o s t u l i e r t e n b i s zum Ende des A l t e n Reiches keine 

Souveränität für i h r e Gebiete, sondern d i e 'super

i o r i t a s t e r r i t o r i a l i s ' . Im tfestfälischen Frieden 

h a t t e n s i e un t e r bayerischer Federführung die 

Souveränität des K a i s e r s besonders betont und e r 

klärt, daß s i e daran n i c h t s zu ändern g e w i l l t 

s e i e n : 

" I h r e r k a y s e r l i c h e n Majestaet an habender 

Hoheit- und Souverainetaet das g e r i n g s t e 

n i c h t p r a e z u d i z i r e t noch benommen seyn s o l l t e . " 

Auch i n M a x i m i l i a n s Schrifter. i s t n i c h t e i n e i n z i g e s 

Mal von Souveränität die Rede wohl aber von 

Superiorität, d i e der Fürst i n seinem Land ausübt. 

19) v g l . J . Dennert, Ursprung und B e g r i f f der 

Souveränität, S t u t t g a r t (1964). 

2 0) v g l . E. Kern, Moderner Staat und Staatsbe

g r i f f , HamburgzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA { 19 4 9 ), S. 49¬

2 1) J . G. von Meiern, Acta P a c i s Westphalicae pub

l i c a , T e i l V, Hannover ( 1735 ), S. 518 z i t . 

nach W. Quint, Souveränitätsbegriff und Souv

eränitätspolitik i n Bayern, B e r l i n ( 1971 ),S.60. 

2 2) v g l . W. Quint, Souveränitätsbegriff, S. 57 . 
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Q l e Stande, sondern nur auf rM D • 

stützen s o l l e : 8 1 g e n e S u p e r i 

orität 

tot xhres W i n e n n i t vonnöthen, sondern 

^ ^ e ^ e a f M ' ™ - t zuge-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^s Lr:rL zu

we

de:deutsche n Ter r i t °r 

" i - Abringen * ! , , t e B « * I i ' « * « N a t i o n a l s t a a t e n 

Aormgen von Königtum und Fronde oder P a r n 

- « t d i e Ausbildung der v o l l e n Souveränität a l s 

Merkmal des v o l l w e r t i g e n Staates"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f S 

b i l d e t , weshalb Jean Bodin d i e S t « a t . g ™ t t n n 
-'duurrecnt unterworfen i s t * 

" nam p o p u l u a 8 U m m u m p e r p e t u m q u e l m 

" d v e s , ac v i t a e neeisque potestatem, 

legxous omnibus solutam uni ex o i v i b u s t r i -

buere potest.» 2 6 

- - - ! l . ! _ l l : : l e ! i M e r h a l b d e s ^ i c h s v e r b a n d e s 

23) die Eigenhändig. I n . t r u ^ n ^ l T e T h L ' ^ T 

MünOL'; 2

e o g e r ; C h e n * « Univ. B i b l . 
München 2 cod. ms. 698 f o l . 248 f f . 

24) Eigenhändige I n s t r u i t i o n z i t . nach i B o n -
Kurfürst M a x i m i l i a n I von * ^ l U n g e r , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T J .  .  a n 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v o n Bayern und Ju s t u s 

TZl? T : A r C h l V ^ K u l ^ s = h i c h t e « 

^ H.H.Hofmann.CHrsg.), D i e Entstehung des 

modernen souveränen Staates, Köm/Berlin ( 1 9 6 7 ) , 

lä rff ^ r a - ° " B U C h 1 3- « 9 . H i e r z i t 
i e r t nach der l a t e i n i s c h e n Ausgabe von 1 5 8 6 . 
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eme moderne S t a a t l i c h k e i t m l t verschiedenen 

Souveranitätsrechten e n t w i c k e l t . 

am besten mit Brunner für das fiPi h " W ° h l 

1a. ^ h u n d e r tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ ^ T s ^ ^  ̂  
und äußerer d h t S 1 v M S o u^eränität 

Hervorzuheben i ; t d a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; r r C t ? C h e r 

gewisse Unabhängige^ , ^ 1 6 4 8 S i ° h 

s i e nach §2 A r t i k e l ft * „ 1 C f c e l t h a « e , da 

* « ' i u s p a c i s ac e , iTST" 
ländischen Staaten „,,7V B u * d n ^ r e c h t mit aus¬

- d Reich g e r i c h t " ! v T a h m e ^ ^ 

men hatten Die s ^ Z U ^ e b i l l ^ t bekom-
n- Souveränität nach t m a „ ^ 

t e r r i t o r i et s u . e r i o r i t a t i s •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L i ! ' i U S 

Herren am Ende des Dreißi, -l I a D d e S -

völlig e r r e i c h t » * ^ K r i e g e s ^ 

Westfällsc ; r i e d : n e S i m

b e d e U t e t ^ ™ ^ 

- s t e h e n d e ̂ £T^™\^'  «*» 
K i l i a n b e r e i t s s e i t l „ 1 Z ' e r t e - S o h a t t e Maxi-

Souveränitätsrechte , Z W 6 i w 1 « * « * * « 

a t s r e c h t e , d a s B ü n d n i s r e c h t m f l h 
G e s a n d t s c h a f t s r e c h t , P r a k t i z i e r t 28 
Napoleon konntezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA schließlich das I l t P p • . 
sprengen, daß e r d e n p h • * 1 0 h d a d « = h 
«änität nach L e J T " - l l e Souv-

W ^ „• a U ß e n b i l l i g t e . 
*=eh dxesen Ausführungen über d i e L , v •• 

s c h e i n t es angebracht, den B e g r i f f s s t T ^ 
w e i t e r zu fassen * i • Staates 

•o sei för d

a: .oi ^ r ^ v 6 ; — -
K a r l B o s l verwiesen ' * " D 8 * l n " * » von 

" A l s Staat bezeichnen w i r d i e w -•, • 

* » v « . Sul»,, .... „ . , 7 K 9 - 3 6 ° - =-«7. 
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Volkes, erzwungen oder f r e i w i l l i g gewählt 

zur Ausübung von Herrschaft und Macht über 

Untertanen und Unterworfene, über Land und 

B e s i t z , zum Schutze vor Willkür, zur B e f r i e d 

ung und Sicherung m a t e r i e l l e r und g e i s t i g e r 

Bedürfnisse, zur Erreichung p o l i t i s c h e r und 

g e s e l l s c h a f t l i c h e r Z i e l e , d i e s i c h ebenso 

wandeln wie die tragenden und bestimmenden 

Kräfte.» 2 9 

b) res p u b l i c a • 

In der ganzen älteren L e n k t r a d i t i o n b i s an die 

Wende vom 18. zumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 19. Jahrhundert war dagegen der 

" ältere B e g r i f f der Respublica, des Gemeinwesens, 

bestimmend." 5 0 D i e s e r kannte noch n i c h t d i e 

Trennung von S t a a t und G e s e l l s c h a f t , sondern ganz 

im G e g e n t e i l " war d i e Respublica d i e s o c i e t a s 

civilis», wie es Franz Suarez i n s e i n e r D e f i n i t i o n 

" R e s p u b l i c a s i v e s o c i e t a s sive populus" 5 1 aus

drückte; eben damit war die R e s p u b l i c a etwas völli, 

verschiedenes vom S t a a t s b e g r i f f der N e u z e i t . 

Ihren t h e o r e t i s c h e n Ausdruck fand d i e Idee der 

res p u b l i c a i n der l e h r e der P o l i t i c a , d i e a l s 

" Sammelbegriff S t a a t s r e c h t , V erfassungsrecht und 

S t a a t s t h e o r i e umfaßte." 5 2 Sie gehörte zur Moral-

29) K. B o s l , S t a a t , G e s e l l s c h a f t , W i r t s c h a f t im 

deutschen M i t t e l a l t e r . In: Gebhardt Hdb. der 

dt . Geschichte, Bd. 7, S t u t t g a r t ( 2 1975),S.16. 

30) 0. Brunner, Land und H e r r s c h a f t , Ndr. Darmstadt 

( 1973), S. 115. 
31) a.a.O. 

32) W. Hennis, Zum Problem der deutschen Staatsan-

schaung.In: H.H.Hofmann a.a.O.,S.73-93, z i t . S . 7 6 . 
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P h i l o s o p h i e , d i e neben der p o l i t i c a noch E t h i k 

und Ökonomik umfaßte, wobei diesem Wissenszweig 

die t h e o r e t i s c h e M o r a l p h i l o s o p h i e mit i h r e n Hauut-

t e i l e n L o g i k , Metaphysik und P h y s i k v o r g e l a g e r t " 

war. Auf dem Boden d i e s e r T r a d i t i o n entstanden d i e 

für d i e Ausbildung des frühneuzeitlichen Staates 

entscheidenden Theorien, die s i c h entsprechend mit 

den z e n t r a l e n B e g r i f f e n d i e s e r P h i l o s o p h i e aus

e i n a n d e r s e t z t e n . 

c) bonum commune 

Die d r e i T e i l e der p o l i t i c a h a t t e n d i e Auf

gabe a u f z u z e i g e n , wie der Mensch leben s o l l und 

welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit er 

so leben kann. » Der z e n t r a l e B e g r i f f , Anfang 

und Ende der p r a k t i s c h e n P h i l o s o p h i e (« Mo r a l 

p h i l o s o p h i e ) i s t der der Tugend", d i e s i c h wan^ 

delnden e i n z e l n e n Tugendbegriffe s i n d " V a r i a 

t i o n e n eines großen durchlaufenden Themas, des 

\ bene et honeste v i v e r e - " 3 3 * - das tugend

h a f t e , Gott wohlgefällige Leben. Dieses Leben 

i s t dem Menschen aufgegeben, es i s t " s e i n e r 

tfatur a l s vernünftigem Wesen g e s e t z t . " 3 4 

So bindet auch Bodin seinen Pürsten an vernünftige 

Verträge, an das göttliche Gebot und N a t u r r e c h t . 3 5 

Auch Montaigne verst a n d i n s e i n e n • E s s a i s ' n a t u r 

gemäßes Leben a l s Tugend und s t e l l t e d i e ses i n 

3 3) a.a.O., S. 7 7. 

3 4) a.a.O. 

3 5) v g l . J . Bodin, a.a.O., Buch I Kap.8 , S . 13 4. 
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den M i t t e l p u n k t s e i n e r Moral. ^ 6 Die B e g r i f f e 

des v e r n u f t - und naturgebundenen Lebens - mit oder 

ohne Gott - scheinen überhaupt zu den z e n t r a l e n 

p h i l o s o p h i s c h e n B e g r i f f e n des a b s o l u t i s t i s c h e n 

Z e i t a l t e r s zu gehören. Damit wird aber d i e S t a a t s 

form a l s die beste angesehen, d ie es J e w e i l s dem 

Menschen e r l a u b t , tugendhaft und Gott wohlgefäl

l i g zu leben. Der Idee des bonum commune, des Ge

meinwohls, kommt daher wesentliche Bedeutung 

auch für die Ausformulierung a b s o l u t i s t i s c h e r 

S t a a t s t h e o r i e n zu. 

So s t e l l t e auch der S t a a t s b e g r i f f von M a x i m i l i a n s 

Geheimrat Dr. Hans Georg Herwarth von Hohenburg, 

ganz k l a r das I n t e r e s s e des Landes über d i e p o l i 

t i s c h e n und dynastischen Interessen der j e w e i l i g e n 

Fürsten, wobei er betonte, daß das Land n i c h t nur 

M i t t e l für dynastische Zwecke s e i . Diese Hervor

hebung des bonum commune gegen das Hau s i n t e r e s s e 

z e i g t aber auch d i e » Versachlichung und Entper-

s o n a l i s i e r u n g der Herrsoha.ftsgegenstände im Zuge 

ei n e s Umwandlungsprozesses der p a t r i m o n i a l e n Her-_ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

soHaft." * 

Das bonum commune s t e l l t d i e höchstmögliche Form 

der Staatsräson dar, da h i e r Macht n i c h t mehr um 

i h r e r s e l b s t w i l l e n e r t r e b t wird, sondern l e d i g l i c h 

a l s u n e n t b e h r l i c h e s M i t t e l für d as Gemeinwohl. So 

besteht für M a x i m i l i a n s B e i c h t v a t e r Adam Contzen s.a. 

e i n S t a a t erstens: um lebensnotwendige Belange zu 

s i c h e r n , zweitens: um d i e g e i s t i g e n Kräfte der 

Menschen zu e n t f a l t e n und zu bewahren und d r i t t e n s : 

36) v g l . W. D i l t h e y , Weltanschauung und Analyse des 

Menschenseit Renaissance und Reformation.In: 

Gesammelte S c h r i f t e n Bd. I I , L e i p z i g / B e r l i n 

( 0 1929) S. 16-39, z i t . S. 29. 

37) F. Meinecke, Die Idee der Staatsräson, B e r l i n / 

München ( 5 1929), S. 6. 
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zur Anbetung Gottes und Erreichung der himmlischen 

G l u c k s e l i g k e i t . D i e s e d r e i S t a a t s Z w e c k e werden 

a l s . f e l i c i t a s r e i p u b l i c a e ' zusammengefaßt. 

'Venn s i e i n einem Gemeinwesen erfüllt werden " s o 

r e a l i s i e r t s i c h das publicum bonum. Es i s t dies 

das Wohl der Gesamtheit, welches s i c h aus dem der 

e i n z e l n e n M i t g l i e d e r zusammensetzt." 3 9 
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I I Die S t a a t s t h e o r i e n zu Beginn der frühen N e u z e i t 

1. N i c c o l o M a o h i a v e l l ; 

Am Rande s p i e l t auch b e i M a c h i a v e l l i der Ge

danke vom Wohl des Landes eine R o l l e , wenn er das 

26. K a p i t e l des P r i n c i p e 4 0 a l s - Aufruf I t a l i e n 

von den Barbaren zu b e f r e i e n " verfaßt. Wenn er a l l e r 

dmgs b e i der für i h n h o c h g r a d i g e ^ Verderbnis 

der ̂ Menschen unumschränkte G e w a l f l l s e i n z i g e s 

Bändigungsmittel b e t r a c h t e tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ T S T ^ n ^ 

" durchaus e i n Kind s e i n e r Z e i t , moralisch un¬

empfindsam i n der Wahl s e i n e r M i t t e l , auf der 

anderen S e i t e höchster M o r a l i s t i n seinen l e t z t e n 

Z i e l e n . " 4^ 

M a c h i a v e l l i s Bedeutung i s t aber vor allem d a r i n zu 

sehen, daß er eine Denkweise eröffnete, i n der das 

P o l i t i s c h e das absolut herrschende P r i n z i p w i r * 

das keinem anderen Wert - eben auch n i c h t der 

R e l i g i o n - Untertan i s t . 

a) r a g i o n d i s t a t o 

Der entscheidende B e g r i f f n e u z e i t l i c h e rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Staat« 

P h i l o s o p h i e - die Staatsräson - » die Erwägung 

40) v g l . N. M a c h i a v e l l i , Der Fürst. Komment. Ge- _ 

samtausgabe, Hrsg. R. Zorn, S t u t t g a r t (1955). 

41) v g l .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA is. M a c h i a v e l l i , D i s c o r s i Buch I I /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 5, 

übersetzt von P.v. Oppeln-Bronikowski, Köln/ 
Opladen 1965). 

42) P. Meinecke, a.a.O., S. 91 
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dessen, was zweckmäßig i s t , nützlich und h e i l v o l l , 

was der Staat tun muß, um das Optimum s e i n e r E x i s 

tenz j e w e i l s zu e r r e i c h e n " 4 3 e r s c h e i n t n i c h t 

wörtlich b e i M a c h i a v e l l i . Nach ja h r z e h n t e l a n g e r Ver

wendung i n der Umgangssprache e r f u h r der B e g r i f f 

zuerst durch Giovanni d e l l a Casa i n s e i n e r ( f i k t i v e n ) 

Rede an K a r l V eine l i t e r a r i s c h e A u f a r b e i t u n g . 4 4 

M i t M a c h i a v e l l i s Werk " a l s e i n e r e r s t e n E x p o s i t i o n 

der Lehre von der Staatsräson " ^ wurde er j e 

doch von den Denkern des 16. Jahrhunderts r e z i p i e r t 

und t r o t z der sta r k e n A n g r i f f e s e i t e n s der Ki r c h e 

fand der B e g r i f f der Staatsräson Eingang i n die 

p o l i t i s c h e n Formulierungen - und damit das Denken -

der Herrscher. 

So s c h r i e b auch der junge M a x i m i l i a n anläßlich des 

Fassauer B i s t u m s s t r e i t e s , b e i dem Ferdinand von 

Baie r n an Erzherzog Leopold die C o a d j u t o r s s t e l l e 

v e r l o r , am 21. J u n i 1598 an seinen V a t e r : 

" I c h siehe h a l t t , das sowol bej g e i s t l i c h e n 

a l s s w e l t l i c h e n nur auf die r a g i o n d i stat o 

gesechen w i r d t vnd das der r e s p e c t i e r t w i r d t , 

der v i l land oder v i l g e l t h a t t . . . " 4 6 

43) F. Meinecke, a.a.O., S. 6 

44) H. L u t z , Ragione d i Stato und C h r i s t l i c h e 

S t a a t s e t h i k im 16. Jahrhundert, i n : K a t h o l 

i s c h e s Leben und Kämpfen im Z e i t a l t e r der 

Glaubensspaltung. V e r e i n s s c h r i f t e n der G e s e l l 

s c h a f t zur Herausgabe des Corpus Catholicorum 19, 

Münster (1961), S. 9 

45) H. L u t z , a.a.O., S. 10 

r 46) jp. S t i e v e , B r i e f e und Akten zur Geschichte des 

—-^Dreißigjährigen Kr i e g e s Bd. IV, Die P o l i t i k 

B aierns 1591-1607, München (1878), S. 480 
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b) qualitä d e i tempi 

Der zweite w i c h t i g e B e g r i f f i n M a c h i a v e l l i s 

S c h r i f t e n , d i e 1 q u a l i t a d e i t e m p i ^ - die V o r s t e l 

l u n g , daß jedes Z e i t a l t e r andere S t r u k t u r e n be

s i t z t , weshalb d i e Menschen je nach Epoche mit 

anderen M i t t e l n zum p o l i t i s c h e n E r f o l g gelangen 

können - brachte i n das europäische Denken die 

Relativität von B e g r i f f e n und Wertmaßstäben e i n . 

Diese S i c h t , für d i e nun auch Ideen wie v i r t u , 

f o r t u n a , n e c e s s i t a entscheidende Bedeutung gewan

nen, b i r g t a n d e r e r s e i t s schon d i e V o r s t e l l u n g von 

der Dynamik jedes Handelns - und damit auch die von 

der Dynamik des Staates, der a k t i v vom Herrscher 

g e s t a l t e t werden kann. 

Stand d i e V o r s t e l l u n g vom Eigenwert der l e i t e n 

schon im Gegensatz zu überlieferten D e n k t r a d i 

t i o n e n , so hob M a c h i a v e l l i durch d i e Unterordnung 

der R e l i g i o n u n t e r den Staat und i h r e G l e i c h s t e l 

lung mit Heer und Gesetz ^ " d i e a l t e Doppel-

p o l i g k e i t der g e i s t i g e n E x i s t e n z d e s . c h r i s t l i c h ¬

abendländischen Menschen im ..Grundsatz auf." 4® 

Für die deutschen Fürsten der Reformation und 

Gegenreformation war er deshalb - t h e o r e t i s c h e 

wenigstens - n i c h t annehmbar; was s i e aber i n der 

P r a x i s n i c h t h i n d e r t e , den Einfluß des Staates 

auf d i e K i r c h e sowohl i n evangelischen wie katho

l i s c h e n Gebieten zu s t e i g e r n . 

47) v g l . M a c h i a v e l l i , D i s c o r s i , a . a . O . , S.38 f f 

48) G. R i t t e r , Machtstaat und U t o p i e , München 

(1941), S. 38 f . 
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2. Jean Bodin 

a) H i s t o r i s c h e r Hintergrund 

A l s nächstes seien Jean B o d i n r s Ansichten e r 

läutert. Seine 'Six L i v r e s de l a Republique', d i e 

erstmals 1576 i n französischer Sprache i n P a r i s e r 

schienen, waren i n einer Z e i t i n t o l e r a n t e r und 

grausamer Religionskämpfe, die i n F r a n k r e i c h i h r e n 

s i c h t b a r e n Höhepunkt i n der Bartholomäusnacht 

von 1572 fanden, entstanden. Diese Kämpfe e r s c h i e n 

en v i e l e n " mit den M i t t e l n der überkommenen 

Ordnung n i c h t mehr zu bewältigen" 4 9 zu s e i n . 

Auf die"epochale Frage nach F r i e d e n fand dann auf 

dem größten T e i l des Kontinents der a b s o l u t i s 

t i s c h e Staat d i e g e s c h i c h t l i c h e A n t w o r t . " 5 0 

Bodin's ' pri n c e p s l e g i b u s s o l u t u s ' , der über 

dem p o s i t i v e n Recht s t e h t , war die e i n z i g e Möglich

k e i t , den Staat - ganz im Sinn der ' P o l i t i q u e s ' , 

zu denen auch Bodin gehörte - über d i e s i c h z e r 

f l e i s c h e n d e n P a r t e i e n zu s t e l l e n . 

Die s i c h daraus ergebende Abhebung de s-^-t^rte-s. 

von der früher mit ihm a l s ' ̂ res p u b l i c azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Chris

t i a n s ' verschmolzenen G e s e l l s c h a f t ; - ~d^e~nuir-^~''' 

' ^ r e g i e r t e G e s e l l s c h a f t * -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vune communite gou-

vernee par puissance . s o u v a r a ^ s i c n 

langsam überall im Gefolge der a b s o l u t i s t i s c h e n 

Bestrebungen heraus. 

49) R. K o s e l l e c k , K r i t i k und K r i s e , F r a n k f u r t 

( 1973), S.*13. 

50) a.a.Os. 

51) J . Bodin, S i x L i v r e s 3,7 z i t nach M. R i e d e l , 

G e s e l l s c h a f t , i n : Brunner, Conze, K o s e l l e c k , 

G e s c h i c h t l i c h e Grundbegriffe, Stuutgart ( 1 1972), 

S. 734 Anm. 40. 
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Die d e u t l i c h e Hinordnung der a b s o l u t i s t i s c h e n 

S t a a t s t h e o r i e auf das Z i e l der Befriedung des 

Landes macht offe n k u n d i g , daß die rechte p o l i t 

i s c h e Ordnung a l s v e r l o r e n angesehen wurde. Das 

Gefühl der Menschen einen Irrweg i n i h r e r p o l i t 

i s c h e n und s o z i a l e n Entwicklung eingeschlagen zu 

haben, ließ die I n t e l l e k t u e l l e n n i c h t nur des 

deutschen Reiches, sondern i n ganz Europa nach 

einem Ausweg aus der K r i s e suchen. Sie en t 

w i c k e l t e n eine neue r a t i o n a l i s t i s c h e ^ Staat sauf-

f a s s u n g , _ d i e tatsächliche Gegebenheiten, wie das 

Machtstreben des e i n z e l n e n berücksichtigte, anderer

s e i t s aber das Nat u r r e c h t und das Göttliche Recht 

a l s oberste R e c h t s i n s t a n z f e s t l e g t e . 

b) 'Phasenverschiebung' der Rezeption 

I n der Entstehung und Rezeption d i e s e r Theorien ^ £ 

läßt s i c h eine A r t 'Phasenverschiebung' i n Europa 

f e s t s t e l l e n . Die für d i e Ausbildung a b s o l u t i s t 

i s c h e r Theorien w i c h t i g e n Abhandlungen entstanden 

v o r 1618 a ^ e r h a l b ^ d e s D e u t s c j i e ^ R ^ c h e s ; so e r 

schienen ^576^Elodin' s^und<^f£84^ 

Diese Jahrzehnte waren i n ganz Europa - außer im 

deutschen Reich, das s i c h vonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1555 b i s 1618 außer

o r d e n t l i c h e r Ruhe e r f r e u e n d u r f t e - durch grau

same R e l i g i o n s k r i e g e gekennzeichnet, die w e i t 

gehend d i e Ergebnisse der Überlegungen bestimmten. 3 3 

Im deutschen Reich bestand keine akute Notwendig

k e i t für die Ausformulierung a b s o l u t i s t i s c h e r 

52) v g l . auch P. Wo l t e r s , Über die t h e o r e t i s c h e Be

gründung des Absolutismus im 17. Jh. , P e s t s c h r i f t 

für G. Schmoller, B e r l i n (1908). 

55) E. Hassinger, Das Werden des n e u z e i t l . Europa, 

Braunschweig (1957), S. 579. 
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S t a a t s t n e o r i e n , weshalb d i e v o l l e Rezeption und 

Ve r a r b e i t u n g d i e s e r neuen Gedanicen meist e r s t nach 

1648 e i n s e t z t e . 

Bayern hat i n s o f e r n eine Ausnahmestellung inne, 

da es durch d i e enge Verbindung zur römischen 

Ku r i e eng mit der g e i s t i g e n Entwicklung i n I t a l i e n 

verbunden war. Außerdem hatte das l a n d e s h e r r l i c h e 

Kirchenregiment 5 4 schon früh den Grundstein zum 

Aufbau eines frühabsolutistischen Staates g e l e g t . 

3 . Justus l i n s i u s 

a) Trennung von privatem Gewissen und öffent

lichem Handeln 

Auf L i p s i u s s o l l etwas näher eingegangen v/erden, 

da v i e l e s e i n e r Gedanken, wie D o l l i n g e r g e z e i g t 

hat, i n d i e Monita paterna e i n g e f l o s s e n s i n d . 

L i p s i u s ' 1584 erschienenes Werk ' De c o n s t a n t i a ' 5 5 

s t e l l t e der chaotischen weit der R e l i g i o n s k r i e g e 

i n den Niederlanden das Gedankengebäude des Neu

s t o i z i s m u s gegenüber. Con s t a n t i a , " die Stärke der 

Seele, d i e befähigt, den Zwang der o ^ i n i o abzu-

54) v g l . H.Rankl,Das v o r r e f o r m a t o r i s c h e landesher

r l i c h e Kirchenregiment i n Bayern, MBM 34, Mü . ( 19?1). 

55) J . L i p s i u s , Von der B e s t e n d i g k e i t , Ndr. der dt. 

Übersetzung A. V i r i t i u s ( 2 1601), Stuutgart 

( 1965). V g l . auch G. O e s t r e i c h , Das p o l i t 

i s c h e Anliegen von Justus L i p s i u s ' i n : F e s t 

s c h r i f t . H. Heimpel.Bd.I, S. 618-638, Göttingen(1971 
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werfen", wobei opinio d i e Außenwelt a l s Gegenstand 

des Meinens b e g r e i f t 5 6 , m a n i f e s t i e r t s i c h für 

L i p s i u s d a r i n , daß keine a f f e k t i v e Bindung die 

S a c h r i c h t i g k e i t des Handelns beeinträchtigt. 

Dies bedeutet aber d ie Ausklammerung des p r i v a t e n 

Gewissens vom öffentlichen Handeln - aus der E r 

k e n n t n i s , d i e Agrippe d'Aubigne seinen Z e i t g e 

nossen de Snacy f o r m u l i e r e n läßt: " wißt i h r , daß 

f a s t a l l e Menschen auf diesen Punkt r e d u z i e r t 

worden s i n d ; entweder s i c h mit ihrem Gewissen zu 

überwerfen oder mit den E r e i g n i s s e n des J a h r 

hunderts," ( denn so zeigen es d i e R e l i g i o n s k r i e g e ) 

» d i e t o t s i n d , w o l l t e n i h r Gewissen leben l a s s e n 

und es war i h r Gewissen, das s i e getötet hat." 

Den Menschen des 16. Jahrhunderts war k l a r ge

worden, daß i h r e persönliche Gewissensentschei

dung für oder gegen d i e k a t h o l i s c h e K i r c h e i n ganz 

Europa schwere K o n f l i k t e ausgelöst hat - vermeiden 

ließen s i c h diese Auseinandersetzungen nur, wenn 

p r i v a t e s Gewissen und öffentliches Handeln s t r i k t 

g etrennt wurden. 

Mi t d i e s e n Gedanken war aber auch " die das Ge

wissen k o n s t i t u i e r e n d e Beziehung zwischen Schuld 

und Verantwortung" 5 8 aus dem öffentlichen Ber e i c h 

56) E. Borkenau, Der Übergang vom feudalen zum 

bürgerlichen W e l t b i l d , Ndr. Darmstadt (1973), 

S. 185. 

57) Agrippe d'Aubigne, La con f e s s i o n du S i e u r 

de Sancy, OEuvr. coml., P a r i s (1877), I I , 3 6 9 f . 

z i t . nach K o s e l l e c k , a.a.O., S. 15 

De Sancy war 1597 k o n v e r t i e r t und Superintendant 

der Finanzen geworden. 

Ei n e i n t e r e s s a n t e P a r a l l e l e zu diesem Problem-

komplex b i e t e t m. E. d i e ' i n n e r e E m i g r a t i o n ' 

im 3.Reich. 

58) K o s e l l e c k , a.a.O. 
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herausgenommen worden; wobei d i e Trennung von 

Sta a t und G e s e l l s c h a f t vom E i n z e l n e n v e r i n n e r l i c h t 
w i r d . 5 9 

l i p s i u s g i b t dem e i n z e l n e n Menschen deshalb d i e 

l e h r e von der c o n s t a n t i a , " d i e Lebensformel der 

Menschen des k o n f e s s i o n e l l e n Z e i t a l t e r s " 6 0 , an 

d i e Hand, verbunden mit der r a t i o , die d i e S i n n 

l o s i g k e i t der Außenwelt erkennen läßt, was e r 

möglichen s o l l , s i c h n i c h t von der Außenwelt 

beherrschen zu l a s s e n . L i e r a t i o d i e n t L i p s i u s 

n i c h t , " wie den Aufklärern des 18. Jahrhunderts 

a l s Waffe der Logmenkritik, sondern l e d i g l i c h a l s 

M i t t e l zur Überwindung der A f f e k t e . " 6 1 Wie b e i 

M a c h i a v e l l i , den L i p s i u s a l s e i n z i g e n modernen 

p o l i t i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r neben P l a t o und 

A r i s t o t e l e s nennt, 6 2 i s t nur der Weise, der a l l e i n 

den Gesichtspunkt der S a c h r i c h t i g k e i t g e l t e n läßt 6 5 

Subjekt der P o l i t i k . I n dem S t a a t , der dem " r e l i 

giösen Fanatismus und autoritären Ständestaat " 6 4 

e i n Ende b e r e i t e n kann, muß eine f e s t e s i t t l i c h e 

B a s i s m itzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA militärischer Gewalt verbinden. N i c h t 

mehr M a c h i a v e l l i s virtü o r d i n a t a , D i s z i p l i n und 

militärische Ordnung ohne stehendes Heer scheinen 

L i p s i u s auszureichen, " sondern die Staatsträger 

F U r s t , Beamtentum und Heer müssen von e i n e r 

e t h i s c h e n Grundgesinnung, von der römischen Wert

l e h r e ganz erfüllt s e i n , s i e müssen die s t o i s c h e n 

59) v g l . h i e r z u T e i l I I , Kap.II,1. 

60) G. O e s t r e i c h , Justus L i p s i u s a l s T h e o r e t i k e r 

des n e u z e i t l i c h e n Machtstaates, i n : G e i s t und 

G e s t a l t , a.a.O.,S.35-80, z i t . S . 4 0 . 

61) H a s s i n g e r , a.a.O.,S.378. 

62) O e s t r e i c h , J . L i p s i u s a l s Theoretiker,a.a.0.,S.45. 

63) Borkenau,a.a.O., S. 187. 

64) O e s t r e i c h , J . L i p s i u s a l s Theoretiker,a.a.O.,S.65. 
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Gebote der Pflichterfüllung, der Selbstbeherrschung, 

der Mäßigung, der Enthaltsamkeit und der p i e t a s , 

aber auch d i e kämoferische Moral de-»- c o n s t a n t i a , 

i h r e Lebensenergie und Seelenstärke, kurz eine 

s i t t l i c h r a t i o n a l gebundene Dynamik lebendig v e r ¬

körpern" J - e i n Tugendkatalog, der s i c h i n den 

Monita paterna w i e d e r f i n d e t und a l s dessen lebendige 

Ausprägung, mit a l l i h r e n S c h a t t e n s e i t e n , Maximi

l i a n s e l b s t g e l t e n d a r f . 

b) R e l i g i o n s f r e i h e i t 

( l i p s i u s / s i e h t es a l s I d e a l , wenn nur eine zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R e X T g l o n im Staate herr.qnht, " da sonst p o l i t i s c h e 

Z w i e t r a c h t und ständiger Aufruhr d i e Folge s e i n 

würden " ^ ; er z i e h t aus den Konfessionskriegen 

s e i n e r Z e i t a l s o keineswegs d ie Forderung völliger 

R e l i g i o n s f r e i h e i t . In der erst e n Fassung s e i n e r 

' P o l i t i k ' , d i e er an der k a t h o l i s c h e n Universität 

Loewen auf Grund des Einspruches der Indexkommission 

umarbeiten mußte, h a t t e L i p s i u s aber nur für 

religiöse U n r u h e s t i f t e r eine Bestrafung g e f o r d e r t , 

während d i e j e n i g e n ' die für s i c h a l l e i n e i n e r 

anderen R e l i g i o n zugetan s i n d " weder b e s t r a f t 

noch der I n q u i s i t i o n unterworfen werden s o l l t e n . 

65) a.a.O. 

66) a.a.O.,3. 56 

67) a.a.O. 



c) V/irkungen der Lehre L i p s i u s ' 

L i p s i u s , dessen Bücher i n a l l e n w e s e n t l i c h e n 

B i b l i o t h e k e n Süddeutschlands und Österreichs 6 8 

vorhanden waren, hatte mit seinen Lehren einen 

n i c h t zu unterschätzenden Einfluß auf d i e S t a a t s 

t h e o r i e n d i e s e r beiden k a t h o l i s c h e n Länder. 

3o waren d i e K e r n b e g r i f f e der hebsburgischen A ~ t s -

e t h i k b i s hin zu Maria Theresia d i e v e r c h r i s t -

l i c h t e n Ideen der d e m e n t i a und c o n s t a n t i a . 6 9 

Die weite V e r b r e i t u n g der l i p s i a n i s c h e n Ideen 

war auch das Verbindungsglied zwischen den führen

den Persönlichkeiten i n den verschiedenen kon

f e s s i o n e l l e n Lagern. Staatsmänner wie H e i n r i c h IV, 

Oldenbameveldt, R i c h e l i e u , G-ustav A d o l f , 

d i e Nassau-Oranier, s i e a l l e b i l d e t e n , auch wenn 

s i e s i c h bekämpften, doch eine Gruppe, d ie i n 

" ihrem p o l i t i s c h e n Benken und s t a a t l i c h e n Handeln, 

i n den Grundsätzen der Verbindung von p r u d e n t i a 

( r a t i o ) und v i r t u s , der z i v i l e n und militärischen 

I n s t i t u t i o n e n , der p o l i t i s c h e n D i s z i p l i n und 

Askese aufs engste zusammengehörte." 7 0 

68) v g l . 0. Brunner, A d e l i g e s Landleben und e u r o 

päischer G e i s t , Salzburg (1949), S. 129. 

69) O e s t r e i c h , J . L i p s i u s a l s Theoretiker,a.a.0., 

S. 138. 

70) a.a.O.,S. 139. 

Auch h i e r s c h e i n t s i c h zu bestätigen, daß die 

Ausbildung der modernen S t a a t s t h e o r i e n e i n ge

samteuropäisches Phänomen der Oberschicht i s t . 
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4. Adam Contzen 

Eine kurze Betrachtung der Staatslehre Adam 

Contzens S.J., der von 1633 bis zu seinem Tode 

1635 Maximilians Beichtvater war, s o l l nach der 

Betrachtung der europäischen Tendenzen den engeren 

geistigen Umkreis, i n dem die Monita paterna ent

standen sind, aufzeigen. 

Contzen, der neben dem kaiserlichen Beichtvater 

lamormaini in Wien als einflußreichster j e s u i t i 

scher Beichtvater seiner Zeit galt 7 1 und der 

hohe politische Ämter unter Maximilian innehatte, 

war schon früh mit Verteidigungsschriften für 

seine Ordensgenossen - wie Bellarmin oder seinen 

Lehrer Martin Becanus - an die damalige Öffentlich

keit getreten. Den gesamten Orden wollte er gegen 

gehässige Nachreden schützen, als er 1617 die 

sogenannten Monita secreta schrieb. 7 2 

1620 erschienen^dann die 'Politicorum l i b r i decem',73 

deren Abfassung, wie die der anderenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"S c h r l H e n T 

von dem Gedanken getragen war, daß " nur der in 

der rechten Weise geordnete Staat die Ausweitung 

der Glaubensspaltung verhindern oder sie möglicher

weise rückgängig machen könne." 7 4 

Auch die energische. Befürwortung des Restitutions

ediktes J 629/30. war von dergleichenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ü h ^ ^ ^ ' 

bestimmt worden. Contzen sah das Edikt als einzige 

Möglichkeit an, dem Katholizismus in Deutschland 

71) vgl. Seils, a.a.O., S.13. 

72) Disceptatio de secretis Societatis Jesu usw., 

Mainz ( 1617)-

73) Politicorum l i b r i decem De Perfectae Reipubl., 
Mainz ( 11621). 

74) Seils, a.a.O., S.9. 
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wieder e i n dauerhaftes ÜbergewichtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zu v e r s c h a f f e n , 

was er unmißverständlich i n der ungedruckten S c h r i f t 

'De persecutione e c c l e s i a e c a t h o l i c a e per Germania' 7 5 

n i e d e r l e g t e . 

Von den Gedanken der P o l i t i c o r u m l i b r i decera, die 

M a x i m i l i a n so sehr schätzte, d3""er~sie~dauernd 

auf seinem. Zimmer h a t t e , 7 6 läßt s i c h e i n i g e s i n den 

Monita paterna w i e d e r f i n d en. 

Die einflußreiche S t e l l u n g a l s B e i c h t v a t e r , der -

wie K a r d i n a l B e l l a r m i n i n seinem 1619 erschienen 

Fürstenspiegel 7 7 s c h r i e b - » an Gottes S t e l l e 

R i c h t e r über den Pürsten i s t " 7 8 , läßt die aus 

Contzens S c h r i f t e n i n die Monita paterna übernom

menen Gedanken weniger a l s Z i t a t e , denn a l s für 

einen c h r i s t l i c h e n Fürsten allgemeingültige 

Meinung ers c h e i n e n . 

Contzens Bemühungen r i c h t e t e n s i c h aber n i c h t nur 

auf t h e o r e t i s c h p o l i t i s c h e Abhandlungen. M i t 

seinem H o f l e u t e s p i e g e l 7 9 und seinem Staatsroraan 

" A b i s s i n i r e g i s H i s t o r i a , seu methodus do c t r i n a e 

c i v i l i s " , der am B e i s p i e l des zeitgenössischen 

Ab e s s i n i e n zeigen w i l l , wie e r f o l g l o s ' m a c h i a v e l l i -

s t i s c h e ' P o l i t i k i s t , wie sehr aber das F e s t h a l t e n 

an Gottes Gebot den gewünschten E r f o l g herbeiführt, 

benutzt e r l i t e r a r i s c h e Formen der B a r s t e l l u n g , um 

die K r e i s e zu e r r e i c h e n , die " möglicherweise auf 

di e s t r e n g w i s s e n s c h a f t l i c h e Untersuchung n i c h t 

ansprachen." 

75) HStAM, J e s u i t e n , Nr.31. 

76) v g l . D o l l i n g e r , M a x i m i l i a n und J.LiDsius, a.a.O., 
S.212 f . 

77) De o f f i c i o p r i n c i p i s C h r i s t i a n ! , Antwerpen (1619) 

78) S e i l s , a . a . O . , S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 19. 

79) Aulae speculum s i v e de s t a t u . . . , Köln ( 1 1650). 

80) Köln, ( 1 1628). 

81) S e i l s , a . a . 0 . , S. 44. 
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Zweiter T e i l 

I . Entstehungsbedingungen der Monita Dater: na 

1. Charakter der Pürstenspiegelliteratur 

Die v i e l e n S t e l l e n i n den Monita paterna, für die 

s i c h Entsprechungen b e i Bodin, l i n s i u s , Machia

v e l l i oder Contzen f i n d e n l a s s e n , machen d i e A r t 

der damaligen Pürstensriegelliteratur d e u t l i c h . 

Dabei d a r f unser h e u t i g e r Originalitätsbegriff auf 

d i e s e L i t e r a t u r n i c h t übertragen werden, ohne i h r 

Unrecht zu tun. 

Ih r e n Charakter drückt am besten e i n Zeitgenosse -

Hieremias Drexel 8 2 aus, der neben Contzen Hof

p r e d i g e r i n München war. In seinem Traktat 'Gold

grub a l l e r Kunst und Wissenschaft' 8 7 s c h r e i b t er 

über L i p s i u s : 

" DeJ3 Lipsii-Regiments-Werk möcht i c h einem 

künstlichen mancherlay a r t i g e n , g e s t i c k t e n , 

gekrausten Teppich v e r g l e i c h e n . Dann er hat 

auß u n g l a u b l i c h e r Künsterey und Verfassung 

auß den V/orten der a l l e r b e s t e n Scribenten 

seine Stück gewürkt." 8 4 

82) v g l . zu D r e x e l : B. Duhr, Geschichte der J e s u 

i t e n usw. , F r e i b u r g / B r e i s g a u ( 1 1913), 

Bd. I I T e i l 2, S.444 f f . 

83) i n : Hieremias D r e x e l , Gesammelte Werke deutsch, 

Würzburg ( 1662 ), S. 965-1079. 

84) Drexel,a.a.0., S. 973 f . 
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Dasgleiche darf man, ohne s i e damit irgendwie ab

werten zu w o l l e n , von den Monita p a t e r n a behaupten. 

2. Die Präge nach dem V e r f a s s e r 

A l s V e r f a s s e r der Monita paterna g a l t lange Z e i t , 

b i s i n szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 19. Jahrhundert, M a x i m i l i a n • s e l b s t . Aber 

schon Schmidt vermutete, daß der e i g e n t l i c h e 

Autor des l a t e i n i s c h e n O r i g i n a l t e x t e s Johannes 

Vervaux gewesen s e i und daß " der Kurfürst s e l b s t 

die ihm vo r g e l e g t e A r b e i t i n s Deutsche übertrug, 

s i e an manchen S t e l l e n änderte und mit eigenen 

e i n g e s t r e u t e n Gedanken e r w e i t e r t e . " 8 5 

Die l e i c h t voneinander abweichenden Übertragungen 

i n d i e deutsche Sprache und die Übersetzungen 

i n s I t a l i e n i s c h e 8 7 s i n d i n den Münchner Archiven 

noch e r h a l t e n - n i c h t aber die ursprüngliche 

Passung. Die älteste erreichbare Q u e l l e i s t der 

i n den Annales Boicae G-entis abgedruckte Text 

der Monita paterna. 8 8 

Der Überschrift und den e i n l e i t e n d e n Sätzen zu

f o l g e waren die Monita a l s Beilage zum Testament 

niedergeschrieben worden: 

85) Schmidt, Erziehung der bayr. W i t t e l s b a c h e r , 

a.a.O., S. 10 3¬zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

86-). -GHAM 6-39; HS-tAM, Haus-und Familiensachen ? 

f a s c . 115 b; MHS cgm. 3298 Hefteintragungen 

des 12jährigen Joseph Clemens. 

87) G-HAM 639 und MHS c o d . i t . 632. 

88) A d l z r e i t e r / V e r v a u x , Annales Boicae G e n t i s , 

München ( 1662), im folgenden z i t . nach Frank¬

fürt ( 1710), Monita i n : Pars I I I l i b . 3 5 cap 21 f f , 

siehe Anhang. 

http://cod.it
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Vätterliche Ermahnung 

M a x i m i l i a n : 

In 0b= und Nidern Bayrn Heerzogen, deß Heyl: 

Römmischen Reichs Churfürsten und Erz t r u c h s e s s e n , 

Im J a h r 1639 und i n dem 6 6 ^ e n J a h r seines A l t e r s 

g l i c k h l i c h c o n t i n n i e r t e an 

Ferdinand Maria, i n Ob- und Ni d e r n Bayrn Herzogen 

e t c . , seinen annoch e r s t 3.Jährigen Sohn und 

Churbrinzen. 

Was i c h zu e i n r i c h t u n g e i n e r g l i c k h l i c h e n 

Regierung zum n u t z l i c h i s t e n z u s e i n für guet be-

fundten, L i e b e r Ferdinand, auch was i c h D i r zu 

Deiner Ehr und Ruemb g e d e y l i c h zusein geglaubt, 

wan Du s e i n e r Z e i t zu der Regierungshöche ge

l a n g e s t , w i r d t D i r n i c h t e i n Ku r z e r : sondern i n 

Wortten gespahrsamber Ermahner vonnÖthen s e i n . 

Inmassen Du mich nach meinem Todt a l s einen 

vätterlichen gewahrner n i c h t mehr würdest ge-

nüessen Können, h i n d e r l a s s e D i r a l s o dise 

Kürzlich v e r f a s t e Underweisungs Regl, a l s Dein 

H e r z a l l e r l i e b s t e r V a t t e r , welche meine stöll 

s e l b i g e r Z e i t v e r t r e t t e n s o l l e n . °^ 

Die Monita w i r k t e n i n der Fürstenspiegelliteratur 

b i s i n s 19. Jahrhundert w e i t e r - zum l e t z t e n Mal 

waren s i e dem späteren König Max I I von seinem 

E r z i e h e r O t t l J " zum Andenken an den ersten 

Empfang des h. Abendmahls am 22. A p r i l 1823" 9 1 

beigegeben worden; i n der i t a l i e n i s c h e n Über

setzung des C a v a l i e r e Abate G. M a f f e i na.hm s i e 

König Otto mit nach Griechenland. 9 2 

89) Schmidt, a.a.O., S.104. 

90) J.G. O e t t l , Maximilians des Großen väterliche 
•i 

Ermahnungen, München ( 1827). 

91) Schmidt,a.a.0. r S.102 Anm. 1. 

92) A. M a f f e i , Paterne ammonizioni..., Mailand (1833). 
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Schmidt hat die Monita auf k l a s s i s c h e l a t e i n i s c h e 

und g r i e c h i s c h e Z i t a t e überprüft und i n Fußnoten 

nur " auf solche B e l e g s t e l l e n " verwiesen, " deren 

Übereinstimmung mit dem Text der Monita paterna 
9^  

u n z w e i f e l h a f t zutage t r i t t . " Wie B o l l i n g e r ge

z e i g t hat, entstammen d i e v i e l e n Z i t a t e e i n e r 

e i n z i g e n t u e l l e - l i p s i u s ' ' l o l i t i c o r u m s i v e c i v i 

l i s d o c t r i n a e l i b r i s e x 1 . Da es völlig unwahr

s c h e i n l i c h i s t , daß M a x i m i l i a n s e l b s t L i p s i u s 

e x z e r p i e r t hat, kann das a l s w e i t e r e r Beweis für 
94-

d i e A u t o r s c h a f t Vervaux's g e l t e n . Aber s e l b s t 

wenn M a x i m i l i a n diesen Text n i c h t eigenhändig 

n i e d e r s c h r i e b , so dürfen d i e Monita dennoch a l s 

Grundlage des Versuchs d i e maxi m i l i a n i s c h e S t a a t s 

i d e o l o g i e aufzuzeigen, dienen, denn wie R i e z l e r 

bemerkt " entsprechen s i e auch vollkommen seinen 

eigenen Anschauungen - ohne dies hätte er es s i c h 

n i c h t g e f a l l e n l a s s e n , daß s i e ihm i n den Mund ge¬zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lest wurden." 

93) Schmidt,a.a.0., S. 103. 

94) v g l . D o l l i n g e r , M a x i m i l i a n und J . L i p s i u s , 

a.a.O., S. 236. 

95) S. R i e z l e r , Geschichte Baierns, 8 Bd ? 

im folgenden benutzt Bd. V und Bd. VI, Gotha 

( 1903) ; z i t . V, S.688. 

« 
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I I . S t e l l u n g des Fürsten 

1. zu göttlichem und natürlichem Recht b e i 

Bodin und Contzen 

Der P l a t z , den die verschiedenen S t a a t s t h e o r e -

x i k e r des 16/1?. Jahrhunderts dem Fürsten zuweisen, 

i s t im Grunde n i c h t sehr v e r s c h i e d e n a r t i g . 

E i n Hauptmerkmal der Souveränität des Fürsten be

st e h t für Bodin d a r i n , daß d i e s e r Gesetze a l l e i n 

durch seine Macht nach Lage der D i n g e ä n d e r n d a r f . 

Car i l f a u t quele Pr i n c e souuerain a i t l e s l o i x 

en sa puissance puor l e s chager & c o r r i g e r selon 

l'occurrence des cas...« 9 6 Das heißt aber n i c h t , 

daß der Fürst von s i c h aus Recht s e t z e n d a r f ; Bodin 

u n t e r s c h e i d e t i n diesem Zusammenhang zwischen 

Recht a l s G e r e c h t i g k e i t und dem Gesetz a l s Bef e h l 

des Souverän. 9 7 Einem Gesetz, das der Fürst zu 

h a l t e n versprochen hat, darf er n i c h t zuwider

handeln wenn es'keinen gerechten Grund g i b t , dieses 

Gesetz wieder aufzuheben: » mais s ' i lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J a i u s t e 

cause de casser l a l o y q u ' i l a promis e n t r e t e n i r , 

en ce cas l e P r i n c e ne d o i t & ne peut y c o n t r e u n i r , 

vray est q u ' i l n'est pas tenu aux connetios & 

serments de ses prede cesseurs s ' i l n'est l e u r 

neritier.» 9 8 Es steht also d i e G e r e c h t i g k e i t 

a l s Recht ijnmer über dem Gesetz. Deshalb i s t der 

96) Bodin, a.a.O., S.U2. 

97) v g l . a.a.O., S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 155. 

98) a.a.O., S. 13 4. 
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Fürst s e l b s t niemals dem Gesetz unterworfen 

wohl aber dem Gesetz Gottes und dem Naturgesetz. 

So d a r f auch e i n e r Verordnung Widerstand g e l e i s t e t 

werden, wenn s i e gegen die Gesetze Gottes v e r 

stößt, denn Gott seht über a l l e n Fürsten und 

Untertanen: 

" Ausqueis e d i c t s & ordonnances l e s P r i n c e s 

ne sont aucunement tenus, s i n o n t a n t que l a 

i u s t i c e n a t u r e l l e des e d i c t s a l i e u : l a q u e l l e 

cessant l e P r i n c e n y est p o i n t o b l i g e , mais 

b i e n l e s s u b i e c t s y sont tenus, iusqu'a ce 

que l e P r i n c e y a i t deroge: c a r c'est une 

l o y d i u i n e & n a t u r e l l e d'obeyr aux e d i c t s & 

ordonnances de celuy ä qui Dieu a donne 

l a puissance sur nous, s i l e s e d i c t s n'estoyent 

directement c o n t r a i r e s a l a l o y de Dieu, qui 

est par dessus tous l e s P r i n c e s . . . " 

Der Fürst muß s i c h dem Gesetz Gottes und dem 

Naturgesetz unterwerfen; davon können i h n weder 

Senat noch s e i n V o lk b e f r e i e n , denn er ste h t 

schließlich v o r dem R i c h t e r s t u h l G o t t e s , dessen 

Verhör, wie schon Salomon f e s t s t e l l t e , i n a l l e r 

Strenge abläuft: 

" mais c'est l a l o y de Dieu & de nature a 

l a q u e l l e i l e s t plus e s t r o i t t e m e n t 2 o b l i g e 

que pas vn des s u b i e c t s & n'en peut e s t t e 

dispense, ny par l e senat, ny par l e peuple 

q u ' i l n'en s o i t t o u s i o u r s responsable au 

iusemet de Dieu, uui en f a i t i n formation 
" 101 

ä toute r i g u e u r , comme d i s o i t Salomon" 

Aber auch das Naturgesetz darf er n i c h t mißachten, 

9 9) v g l . a.a.O., S. 152 

10 0) a.a.O. 

10 1) a.a.O., S. 149 



denn auch diesem s i n d , nach P i n d a r , a l l e Könige 

und Pürsten unterworfen - » l a l o y n a t u r e l l e , q u i 

e s t l a l o y Ä l a q u e l l e d i t Pindare, que tous Rois 

* P r i n c e s sont s u b i e c t s . " 1 0 ? Bodin s i c h e r t s i c h 

hex beiden Punkten durch Autoritäten ab, was v e r 

muten läßt, daß ihm d i e T r ag„ eite d i e s e r E i n 

schränkungen k l a r war. 

Diese beginnende Unterscheidung zwischen Natur-

und p o s i t i v e m Recht, d i e " nur noch d i e großen 

Grundsätze des K a t u r r e c h t s dem Z u g r i f f des S t a a t e s " 

e n t z i e h t , s e t z t die wesentliche Zäsur zur Rechts

auffassung der früheren Jahrhunderte. Damals waren 

a l l e • P r i v a t r e c h t e ' E i n z e l n e r dem Staat gegen

über Grundrechte gewesen, " d.h. s i e d u r f t e n samt 

und sonders n i c h t durch e i n s e i t i g g e s etztes neues 

Recht verdrängt werden. Den Volksgenossen hat diP 

Regierung a l l e s u b j e k t i v e n Rechte zu e r h a l t e n , 

denn aus deren Summe besteht j a das ganze o b j e k t i v e 

Recht, deren T e i l g l i e d auch die O b r i g k e i t , der 

Staat s e l b e r i s t . "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 ° 5 

Auch Adam Contzen 1 0 5 s i e h t im Herrscher den höchsten 

w e l t l i c h e n Gesetzgeber, der das " a l l e i n i g Recht 

der Gesetzgebung, Aufhebung und v e r b i n d l i c h e n Aus

legung der Gesetze h at" 1 0 ? , höchster R i c h t e r i s t , 

d i e höchsten Beamten a l l e i n e ernennen kann und 

102) a.a.O., S. 15 5. 

10 3) P. Kern, Recht und Verfassung im M i t t e l a l t e r , 

Darmstadt ( 19 72) Ndr. Tübingen ( 19 5 2 ), S.104 

10 4) D i e s e r auf das M i t t e l a l t e r an s i c h n i c h t an

wendbare B e g r i f f i s t h i e r nur zur Ver d e u t l i c h u n g 

des Sinngehaltes gebraucht. 

10 5) F. Kern, a.a.O., 3 . 73 

106) v g l . R. B i r e l e y , Max. von Bayern Adam ContzenS.J. 

und d i e Gegenreformation, Göttingen ( 19 75) 
107) S e i l s , a . 3 . 0 ., 0 . 75 
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das Recht zur Kriegserklärung wie zum F r i e d e n s 

schluß " b e s i t z t . B ei Contzen t r i t t a l l e r d i n g s 

eine t e r m i n o l o g i s c h e Verschiebung e i n , d i e i n der 

T r a d i t i o n der k a t h o l i s c h e n S t a a t s l e h r e begründet 

i s t , " für die die Unterscheidung zwischen ge

wöhnlicher und a b s o l u t e r Gewalt keinen Sinn hat." 1 0 

Die S o n d e r s t e l l u n g des Fürsten gegen das p o s i t i v e 

Recht gründet für ihn n i c h t wie b e i Bodin i n dessen 

a b s o l u t e r Gewalt, sondern i n der gewöhnlichen 

Gewalt; eine Abweichung vom menschlichen, göttlichen 

und natürlichen Recht macht ihn dann a l l e r d i n g s 

zum Tyrannen. Contzen s i e h t a l s o d i e Macht des 

'supremus et absolutus P r i n c e p s ' immer an die 

" unaufhebbaren s i t t l i c h e n Grundwerte des g e s e l l 

s c h a f t l i c h e n Lebens und der c h r i s t l i c h e n R e l i g i o n " 1' 

gebunden. " R e c h t l i c h k e i t gehört a l s im Inneren 

der autonomen Herrscherpersönlichkeit angelegte 

Handlungsmaxime zum wegweisenden i n h a l t l i c h e n 

P r i n z i p souveräner Machtausübung", wobei für Contzen 

die Souveränität l e d i g l i c h " kennzeichnendes Merk

mal der O b r i g k e i t i n einem zweckmäßig e i n g e r i c h t e 

ten Staatswesen" 1''0 i s t . 

108) a.a.O. 

109) a.a.O. ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S. 76. 

110) a.a.O. 
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2- Die V e r p f l i c h t u n g , e s P ü r s t e n i n 

n Honita 

a) Die S c h u l d i g k e i t gegen Gott 

M o n i t a " 7 t M n 1 6 S t e U u a Ä d S S P Ü r s t - 1» MonitazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA paterna aus? Demütig e r k e n n t M a l i f f l l l 

« ersten K a p i t e l d e s ersten A b s c h n i t t e s Gott a l s 

oh r s t e n Herrn und H ^ t e r an, s e t z t aber i n de. 

. o e r s c h r i f t a l s w e i t e r e wesentliche Handlung. 

Maus und gegen d i e eigene i h r e ¬

" Von der Sc*,ifll£ k P l t G o t ^ 

kennen h e v l : Gottes und D-inen B l u e t s ver

wandten, d.nn von Deiner Ehr und a l f f ( , r e r ' 

l o b r u e f , ~ s * e c 

A l l e s i s t i n Gott, a l l e s von Got, und a l l e s 

durch Gott; der e i n z i g e Herr und Herrscher 

^ e r a l l e s i s t Gott, aus dessen handt her

kommet a l l e r Gwaldt, macht, G l o r v , S ü g u n d 

yberwündtung. . E r i q+ -, ' 
„ ö... -^r i s t yber a l l e Fürsten 

und Gwaldthaber." 1 1 1 

Die Handlungen des Herrschers s o l l e n immer v o n 

s e i n e r G o t t e s f u r c h t bestimmt s e i n , n i c h t nur 

sei n e s p r i v a t e n Gewissens wegen, sondern wegen 

der Untertanen, denn an der Frömmigkeit der 

Herrscher kann Glück oder Unglück der un t e r ¬

tanen gemessen werden: 

" - i t a KapzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA x / 1 , - e l u J « ~ o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ r T ö ~  

folgenden werden nur mehr K a p i t e l und 

A b s c h n i t t angegeben. 



37 

" mit eines Fürsten frombkeit gegen Gott s e i 

und s e i n e r Underthanen G l i c k h und U n g l i c k h 

grossen t h a i l l ab: und aufgemessen werden" 1 

(kann). 

b) V e r p f l i c h t u n g gegen die Untertanen 

H i e r m i t b i n d e t M a x i m i l i a n seine R e g i e r u n g s ¬

tätigkeit an seine Religiosität - der ' konfes

s i o n e l l e Absolutismus' 1 1 3 des 16./ 17. Jahrhunderts 

i s t b e i M a x i m i l i a n n i c h t nur durch den Grundsatz 

'cuius r e g i o e i u s r e l i g i o ' gekennzeichnet, sondern 

ebensosehr durch d i e i n der Religiosität des 

Herrschers begründete V e r p f l i c h t u n g gegenüber seinen 

Untertanen. 

Da a l l e s von Gott ausgeht, l i e g t auch d i e Ent

stehung von Staaten i n s e i n e r Allmacht. Nach 

Contzen " e n t s p r i n g tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA seinem H i l l e n d*s natürliche 

Streben und der vernünftlige Entschluß der Menschen, 

s i c h zur s t a a t l i c h e n Gemeinschaft zusammenzu

schließen." 1 1 4 Obwohl Contzen keine bestimmte 

Staatsform nennt, kajin i n seiner von der thomist-

i s c h e n S t a a t s l e h r e geprägten Auffassung k e i n 

Staat ohne l e i t e n d e s Organ bestehen. 

Nach d i e s e r l e h r e kann Maximilian d i e Fürstenherr

sc h a f t a l s vor Z e i t e n vom Volk s e l b s t übertragen 

r e c h t f e r t i g e n : 

" vor z e i t e n d i e tugentsambste Fürssten 

von dem allgemainen Volckh s e l b s t a u f g e s t e l t 

worden, damit d i e hochen mit dennen mündern 

112) Monita 1/4. 

113) 1. J u s t , Stufen und Formen des Absolutismus, i n : 

Absolutismus WdF,a.a.O., S. 288-308, z i t . S . 289. 

114) Seils,a.a.O., S. 48. 
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g l e i c h e s Recht e r h a l t e n . " 1 1 5 

H i e r i s t wiederum eine V e r p f l i c h t u n g des Herrscher 

gegen s e i n e Untertanen m i t e i n g e s c h l o s s e n . Dies 

u n t e r s c h e i d e t M a x i m i l i a n s S t a a t s a u f f a s s u n ^ k l a r 

vom Pürstenethos früherer Jahrhunderte, a l s d i e 

Pursten das ihnen anvertraute l a n d s c h l i c h t a l s 

i h r P r i v a t e i g e n t u m betrachteten. 

Pur M a x i m i l i a n hat s i c h das V e r h ä l t n i s u m g e k e h r t , 

die Untertanen und der Staat s i n d n i c h t s e i n e t 

wegen, sondern er ihretwegen da: 

" Gott hat dem Pürsten toLseta£Jndju,?ht d i 

d i e n s t b a r k e i t : yberLgeine Hnderthonnen^ge" 

geben a l s einem V a t t e r und H i e r t t e n darvber-

, dann der Fürst i s t von Gott wegen dennen 

underthonnen, und n i c h t s e l b e wegen dess 

Pu r s s t e n s gesezt..." 1 1 6 

Prägnant drückt s i c h Maximilians Pflichtgefühl i n 

seinem berühmten Wort: " die e i f e r i g e arbeitsame 

Potentaten unnd Fürsten den Prennendten Ke-zen 

recht v e r g l i c h e n werden, welche sagen khündten: 

a l i j s lucendo consumor." 
117 

Pur Adam Contzen ähnelt die Tätigkeit eines Pürsten 

sogar am ehesten der eines Sklaven, denn s e i n e r 

Meinung nach kann e i n Herrscher e i n w i r k l i c h e s 

Lebensglück b e i s e i n e r ungeheuren A r b e i t wohl 

niemals f i n d e n . D e u t l i c h wird b e i beiden das 

hohe I d e a l von den Aufgaben eines Fürsten h i n t e r 

dem l e t z t l i c h e i n strenger r i c h t e n d e r Gott P t e h f 

nach der damaligen l e h r e i s t wohl k e i n P u r s t 

t-lllltlll S ° D * h e M a X i m i l i a n a e l ^ gekommen. 

115) Monita I I I / ? . 
116) Monita I I I / 4 . 

117) 'Treuherzige vätterliche l e h r s t u c k h ' M a x i m i l i a n s 

an seinen Sohn, anno 1650, abgedruckt Schmidt, 

a.a.O., S. 142-159, z i t . S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 4 3 f vgl. auch MHS 

Dellingiana Nr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13 . 

118) vgl. Seils, a.a.O., S. 106. 
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c) V a t e r f i s u r 

M a x i m i l i a n s V e r g l e i c h der Kegierungs = uf g=>be 

mit den Aufgaben e i n e s Vaters, der die Untertanen 

n i c h t a l s Leibeigene sondern mit Güte ansehen s o l l , 

/ " u n d selbe n i t mit a l l Z'J g r o s s e r hochheit 

a l s l e i b a i g e n e , sondern a l s e i n v a t t e r mit 

gu e t t i g e n äugen ansichet...» 1 i y 

v e r b i r g t h i n t e r der s o z i a l e n eine p o l i t i s c h 

a k t u e l l e Argumentation. Diesen V e r g l e i c h hatte 

b e r e i t s Wilhelm V 15 93 i n einem B r i e f an den 

L a n d s c h a f t s k a n z l e r Herwarth von Hohenburg ge

braucht, a l s er der Landschaft i h r V e r h a l t e n v o r . 

geworfen h a t t e , das er e i g e n t l i c h ahnden s o l l e , 

aber a l s Vater ließe er noch einmal mit s i c h reden: 

w o l l t e n aber a l s Vater mit ihnen handeln 

und s i e zur Bescheidenheit und Gehorsam e r 

mahnet haben." 1 2 0 

H i n t e r diesem V e r g l e i c h der Regierungshandlungen 

mit denen eines V a t e r s steht die Auffassung von 

p o l i t i s c h unmündigen Untertanen. Das bedeutet, 

daß der Fürst a l s Vater seinen Kindern bzw. Unter

tanen keine eigenen, gleichwertiger. Entscheidungen 

mehr z u b i l l i g t und s i e damit auch nic-.t mehr a l s 

g l e i c h b e r e c h t i g t e P a r t n e r i n p o l i t i s c h e n Ausein

andersetzungen a n s i e h t . 

G e r e c h t f e r t i g t wird dieses neue V ^ t e r - H i n d Ver
hältnis durch d i e Erhöhung des H e r r s c h e r s zum 
i 121 
'Imago d e i ' ; d i e Forderung nach " möglichst 

119) Monita I I I / 6 . 

120) M.v.Freyberg, Geschichte d-r b a y e r i s c h e n Land

stände und i h r e r Verhandlunger., Sulzbach 

( 1829), Bd.II S.448. 

121) v g l . Contzen, l i b r i decem,a.= .~ . f S . 3 -
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unumschränkter p o l i t i s c h e r Macht des Fürsten" 

i s t nur die l o g i s c h e Folgerung d i e s e r Erhöhung. 

Bei diesem neuen G-ottesgnadentum, das n i c h t mehr 

mit demjenigen des frühen und hohen M i t t e l a l t e r s 

i d e n t i s c h i s t " handelt es s i c h um eine extreme 

F o r t b i l d u n g zur Fürstensouveränität, d i e den Be

zug des älteren G-ottesgnadentum zum V i d e r s t a n d s -

r e c h t v e r l o r e n hat." 

d.) "rfiderstandsrecht 

Entsprechend wird auch für Bodin der Widerstand 

gegen den Bef e h l eines Fürsten oder gegen das 

Römische Re--ht - dies z e i g t die enge V e r f l e c h t u n g 

des beginnenden Absolutismus mit der f o r t s c h r e i t e n 

den Rezeption des Römischen Rechts - zum crimen 

l a e s a e m a i e s t a t i s: 

" Mais ce s e r o i t crime de l e z e maieste 

d'oDposer l e d r o i t Rommpin a 1'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAordonnance de 

son P r i n c e . " 

fidam Contzen, für den das früher l e g i t i m e und im 

p o l i t i s c h e n S p i e l der Kräfte notwendige v/ider-

s t a n d s r e c h t nun zum Widerstand gegen d ie vonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA & o t t 

bestimmte Ordnung geworden i s t , f o r m u l i e r t diese 

neue Auffassung so: 

" Hon est enim po t e s t a s n i s i a Deo; quae 

autem sunt, a Deo ordinata sunt, Itaque qui 

r e s i s t i t p o t e s t a t i , Dei Ordination! r e s i s t i t . 

122) S e i l s , a.a.O., 3.35. 

123) 0. Brunner, Vom G-ottesgnadentum zum monarchi

schen P r i n z i p i n : H.H. Hofmann,a.a.O., S.115-136, 

z i t . S. 125¬

124) Bodin,a.a.O., S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 15 5-
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Qui autem r e s i s t u n t , i p s i s i b i damnationem 

a c q u i r e n t . Monstrum e s t , s i membrum c a p i t i 

repugnet quemadmodum phreneticorum -g/r 

e p i l e p t i c o r u m contra voluntatem motus omnibus 

horrorem i u c u t i u n t ; i t a i n R e p u b l i c a q u i c q u i d 

i n n i t o P r i n c i p e t r a c t a t u r , habet cum d e f o r -

matione periculum + n a r t i s aegrot°tiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OPUS 
1 25 

e s t . " ^ 

Gerade gegen den Ad»l und das von ihm v e r t r e t e n e 

vv'id e r s t and s r echt, konnte diese ' V a t e r i d e o l o g i e ' 

e i n g e s e t z t werden. 

3 e i der Verneinung des Widerstandsrechtes durch 

den J e s u i t e n Contzen darf a l l e r d i n g s die gesamt

europäische Komponente n i c h t vergessen werden. 

Nach der Ermordung H e i n r i c h s IV 1610 s c h r i e b die 

öffentliche Meinung die g e i s t i g e Urheberschaft 
d i e s e r Tat den J e s u i t e n bzw. der S t a a t s l e h r e 

12 6 

Marianas zu. " E i n grundlegendes Dekret des 

Ordensgeneral Aouaviva belegte jede mündliche oder 

s c h r i f t l i c h e Formulierung, d i e den Tyrannenmord, 

wie es Mariana getan h ^ t t e , unter Umständen b i l l i g t e , 
mit schweren K i r c h e n s t r a f e n . Der Münchner J e s u i t 

1 27 

Jakob K e l l e r s c h r i e b 1611 i n seinem 'Tyranni-

cidium seu scutum Catholicorum de Tyrann! i n t e r -

neciono...", daß zwar z a h l r e i c h e C a l v i n i s t e n den 

Tyrannenmord e r l a u b t e n , k e i n J e s u i t jedoch Marianas 

Lehre b i l l i g e . Contzens ' l i b r i decem 1, erschienen 

1620 - i n der Blütezeit der deutschen S t a a t s l e h r e n , 

die i n die 3oer Jahre des 17. Jahrhunderts fällt -

125) Contzen, l i b r i decem, a.a.O., S. 3. 

126) v g l . J . de Mariana, H i s t o r i a General de Es

pana (= B i b l i o t e c a de Autores Espanoles, Bde 

XXX-XXXI), Madrid (1950). 

127) v g l . B. Duhr, a.a.O., Bd . I I , S. 403ff. und 

R i e z l e r Bd.VI, S. 381. 
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revidierte dann endgültig die Lehre vom tfider-

standsrecht zugunsten einer Sanktionierung der 

absolutistischen Bestrebungen. 1 2 8 

3. Die Ständefrage 

a) Rückblick 

Insbesonders in der nutzlosen, verantwortungs

losen und eigennützigen Machtgier des Adels, der 

sich der 'Herrschaft gerechter Obrigkeit' ent

ziehen w i l l , sieht Contzen entsprechend seiner 

Lehre die wesentliche Ursache von Aufständen und 

Bürgerkri egen. 1 2 ^ 

Obwohl Bayern keine blutigen Adelsfehden wie Eng

land oder Adelsaufstände wie Frankreich sah, kann, 

in Erinnerung an die Löwler- und Böcklerbünde 

oder die evangelische Bewegung um 1550, diese 

Argumentation durchaus gegen den Adel angewandt 

werden. 

Nach dem Höhepunkt der Ständemacht 1 5 0 während der 

Vormundschaftsregierung für Wilhelm IV geriet die 

Landschaft immer mehr unter den Druck des ent

stehenden xerritorialstaates. 

128) Die Frage bleibt offen, inwieweit dabei 

opportunistische Gründe vorliegen, um die 

Gegenreformation durchzusetzen; vgl. R.H. 

Murray, The p o l i t i c a l consequences of the Re

formation, New York (1960). 

129) Contzen, a.a.O., S. 4 f . 

130) v g l . dazu Bosl/Lenk, Repräsentation in Bayern, 

Mü. (1974) und H. Engelhardt, Landstände und 

Finanzwesen, Diss. München (1967). 
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Das w i c h t i g s t e p o l i t i s c h e Recht der Stände, das 

S t e u e r b e w i l l i g u n g s r e c h t und damit d i e a l l e i n i g e 

Verantwortung für den Armen Hann, wurde ihnen 

mehr und mehr entzogen. Hatten s i e schon s e i t 

Leonhard von Eck 1 3 1 n i c h t mehr d i e h e r z o g l i c h e n 

Ausgaben im voraus zu b i l l i g e n , sondern nur h i n t e r 

her zu übernehmen, war i h r e " e i g e n t l i c h e K a p i t u 

l a t i o n und Selhstaufga.be" 1 5 2 d i e auf den Wunsch 

der Stände e r f o l g t e E i n r i c h t u n g e i n e r Landschafts¬

verordnung auf dem Landtag vonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1577 gewesen. 

Die Stände w o l l t e n n i c h t mehr a l s Ges=mtlandt~g 

zusammentreten, sondern nur mehr a l s Ausschuß mit 

dem Herzog verhandeln - von d i e s e r "repräsentierten 

G e s e l l s c h a f t " ( 3 o s l ) brauchten d i e Landesherren 

keine a l l z u großen E i n g r i f f e mehr fürchten. 

b) Stände unter M a x i m i l i a n 

M a x i m i l i a n fand b e i seinem R e g i e r u n g s a n t r i t t 

a l s o weitgehend ohnmächtige Stände v o r , d i e b e r e i t s 

der S c h u l d e n w i r t s c h a f t seines Vaters keinen K i e g e i 

h a t t e n vorschieben können. Hoch vor s e i n e r A l l e i n 

r e g i e r u n g war 1593 von den Ständen für 12 Jahre 

eine .jährliche Summe von 50000 Gulden neben den 

normalen Landsteuern g e b i l l i g t worden 1 3 ? ; des

halb mußte M a x i m i l i a n seinen ersten Landtag e r s t 

1605 einberufen. 

Unter M a x i m i l i a n wurde schließlich der Niedergang 

der Ständemitsprache b e s i e g e l t , i n ihm stießen 

s i e auf einen energischen, von seinem Gottesgnaden-

131) v g l . E. Metzger, 'Leonhard von Eck', Diss.Mü. ( 19 75) 
132) B o s l , Repräsentation-, S . 15 5. 
13 3) a.a.O., S. 16 4. 

http://Selhstaufga.be
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tum und der daraus r e s u l t i e r e n d e n A l l e i n h e r r s c h a f t 

z u t i e f s t überzeugten Fürsten. Dazu kam s e i t Aus

bruch des K r i e g e s noch das Übergewicht der aus

wärtigen P o l i t i k . Durch die Trennung von Innen-

und Außenpolitik, » die umso markanter wurde, je 

mehr s i c h der i n s t i t u t i o n e l l e Flächenstaat" 1 5 4 

v e r f e s t i g t e , h a t t e M a x i m i l i a n den V o r t e i l und die 

Möglichkeit di e s e gegeneinander a u s z u s p i e l e n . 1 3 5 

Da aber nur der Landesherr i n beiden Bereichen die 

nötigen Kompetenzen und das nötige Wissen h a t t e , 

konnte er damit d i e s i c h großteils auf i n n e n p o l i 

t i s c h e Forderungen beschränkenden Stände ?n die 

Wand s p i e l e n - z u g l e i c h wurde dadurch s e i n An

spruch auf A l l e i n v e r t r e t u n g des Armen Mannes immer 

g l a u b h a f t e r . 

M a x i m i l i a n b e r i e f insgesamt nur zwei Landtage e i n , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1605 und 1612, ansonsten verhandelte er nur mehr 

mit den Verordneten der Landschaft. 

Maxim i l i a n s außerordentliche F i n a n z p o l i t i k 1 3 6 e r 

möglichte es ihm sogar, nachdem er b i s 1608 die 

Schulden s e i n e s Vaters g e t i l g t h a t t e , mit einem 

von den Ständen unabhängigen S t a a t s s c h a t z die 

L i g a zum Großteil zu f i n a n z i e r e n . Schon i n 

134) H. D o l l i n g e r , Studien zur Finan z r e f o r m M a x i m i l 

i a n s I , München (1968), S. 281. 

135) v g l . R i e z l e r V I , S.28. Die Frage b l e i b t o f f e n , 

i n w i e w e i t gerade diese Beschränkung der Stände 

auf d i e I n n e n p o l i t i k i n e i n e r Z e i t der immer 

d i c h t e r werdenden europ. V e r f l e c h t u n g zu ihrem 

Niedergang b e i t r u g ; so waren im Gegensatz dazu 

die e n g l i s c h e n Stände w e s e n t l i c h an außenpolit

i s c h e n Entscheidungen b e t e i l i g t ; v g l . h i e r z u 

V- Näf, Epochen der neueren G e s c h i c h t e , München 

(1970), Bd.I, S. 178. 

136) v g l . D o l l i n g e r , Finanzen,a.a.0 . 

137) v g l . B o s l , Repräsentation,a.a.O., S . 2 11. 
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d i e s e r von den Ständen unabhängigen K r i e g s f i n a n z 

i e r u n g l a g e i n weit e r e s M i t t e l diese zurückzu

drängen; der K r i e g s v e r l a u f s e l b s t t a t e i n übriges 

Die außerordentliche Z e i t , die i m Land wütende ' 

P e s t , d i e es nötig machte, v i e l e Orte zu sperren 

ließen den Kurfürsten im September 1628 erklären' 

di e Z e i t e n hätten s i c h so geändert,daß es j e t z t ' 

n i c h t ersprießlich erscheine, einen Landtag abzu-

Durch Maßnahmen wie die Beschlagnahmung deszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Land

schaftsvorrates von 329019 f l . s e i t e n s M a x i m i l i a n szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 139 

fortwahrende Erhöhungen der Aufschläge - so wurden 

ab 1634 d i e Aufschläge auf inländischen F l e i s c h 

verbrauch und e i n i g e ausländische Waren d i r e k t i n 

d i e h e r z o g l i c h e n Kassen g e l e i t e t 1 4 0 - u n d n^cht 

z u l e t z t durch d i e Un s i c h e r h e i t e n im Lande war der 

• V e r s t a n d der Landschaft endgültig gebrochen. 

Das mit der Kurwürde verbundene P r i v i l e g i u m de non 

appellando hob ab 162- außerdem jede Möglichkeit 

oer Stände das k a i s e r l i c h e Kammergericht anzu

r u f e n auf. 

M a x i m i l i a n konnte nach dem K r i e g sogar das früher 

w i c h t i g s t e Recht der Landschaft, das S t e u e ^ b -

w i l l i g u n g s r e c h t , ablehnen, da, wie er behauptete, 

Qie Steuern fürstliches Regal wären 1 4 1 

lll^TlT S t 6 U e r n ' ^  6 i n Z i g - r b l i e b e n e s 
Hecht, ließ M a x i m i l i a n den Ständen 1651 nur unter 

der Bedingung, daß s i e zwei D r i t t e l der V e r t e i d i 

gungskosten, Reichsbeiträge, übernommene * c h u l d -

138) v g l . R i e z l e r . V , S.30. 

139) v g l . R i e z l e r V I , s . 3 0. 

HO) v g l . R i e z l e r V I , S.32. 

U 1 ) v g l . Bosl, Repräsentation, a.a.O., S.214. 



Zinsen und eine Sonderbewilligung für den Pürsten 

zu zahlen b e r e i t wären: außerdem w o l l t e der Kur

fürst « über Einnahmen und Ausgaben i n f o r m i e r t 

werden, w e i l d i e Sinnahmen der Stände ihm gehörten.» 

Diesem Verhalten i s t auch dadurch Vorschub g e l e i s t e t 

worden, daß die Kriegsheere im L^nd Steuern e r 

hoben hatten, selbstverständlich ohne s i c h um d i e 

Stände zu kümmern. "^3 

c) Armer Mann 

Nach dem K r i e g war als o die Sorge um das bonum 

commune und den Armen Mann endgültig auf den Fürsten 

übergegangen. Die Stände begnügten s i c h " a l s 

Quasistaatsorgan mit der Steuerverwaltung" u * 

und v e r t r a t e n f o r t a n nur mehr i h r e eigenen Standes

i n t e r e s s e n . 

M i t der Gesamtrepräsentption hatten d i e Stände auch 

i h r öffentliches Forum v e r l o r e n , w-s s i c h e r wesent

l i c h dazu b e i t r u g , daß d i e Untertanen den 3>ndes-

h e r r n a l s Repräsentanten i h r e r I n t e r e s s e n akzep

t i e r t e n . Die P u b l i k a t i o n der A n h a l t i s c h e n K a n z l e i , 

d i e Veröffentlichung des Tagebuchs von Dr. Mandl 

oder d i e P r a x i s , w i c h t i g e K r i e g s e r e i g n i s s e durch 

Flugblätter bekannt zu machen, zeig e n , wie ernst 

M a x i m i l i a n die damals im Entstehen b e g r i f f e n e 

142) a.a.O.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 .2 15¬

143) v g l . F.D. Carsten, Die Ursachen des Nieder

gangs der deutschen Landstände, i n : HZ 192, 

S. 273-281. 

144) B o s l , Repräsentation,a.a.O., S . 2 15. 
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öffentliche Meinung.nahm. Das läßt den Schluß zu 

daß s i c h Maximlian im k l a r e n darüber war, daß, wenn 

d i e Landschaft n i c h t mehr i n i h r e r Gesamtheit 

öffentlich a u f t r a t , s i e ihre L e g i t i m a t i o n a l s 

Repräsentantin des Armen Mannes v e r l o r . 

Nun f i e l dem Pürsten auch die Aufgabe,'sich um 

Arme und Bedrängte zu kümmern, zu. M a x i m i l i a n rät 

di e Fürsorge seinem Sohn n i c h t nur a l s C h r i s t 

sondern auch i n der Erk e n n t n i s , welchen p o l i t i s c h e n 

S p r e n g s t o f f s o z i a l e Spannungen e n t h a l t e n : 

" gedenckhe, das, wie Du Dich gegen d ie Armme 

und Betrangte v e r h a l t e s t , uf solche weis 

w i r d t s i c h Gott gegen D i r erweisen. 

E i n Fürsstenthumb wir d t n i c h t l a n g aufrecht 

stehen Können, i n welchen d i e Armmen v e r 

l a s s e n und unterdrückt werden." 1 4 5 

1) 

Ständef raere 

Ambivalenz des Frühabsolutismus - auch i n der 

Aber wie i n f a s t a l l e n Bereichen des frühabsolu

t i s t i s c h e n Staates läßt s i c h =uch i n der Stände

p o l i t i k eine gewisse Ambivalenz f e s t s t e l l e n 

So ^ r d e die Landschaft n i c h t völlig a u s g e s c h a l t e t , 

sondern t r u g a l s " T e i l h a b e r am Regiment auch M i t 

verantwortung" «>; a l s B e i s p i e l s e i erwähnt, daß 

M a x i m i l i a n 1639 i n " das b e r e i t s ausgedruckte 

Mandat für eine K r i e g s s t e u e r die Worte" fügte, " daß 

145) Monita 111/24. 

146) B o s l , Repräsentation, a.a.O., S.2H. 
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s i e mit Zustimmung der Stände ausgeschrieben und 

anbefohlen s e i . " 1 4 7 

"Vor a l l e m bestanden w e i t e r h i n zwei getrennte Kassen, 

d i e der Landschaft und d i e j e n i g e des Herzogs; b e i 

Ende des A l t e n Reiches wurde offenbar, daß d i e 

bayerischen Stände e i n ansehnliches Vermögen auf 

Wiener Banken besaßen. 

Wie o f f e n M a x i m i l i a n s e l b s t d i e p o l i t i s c h e S i t u a t i o n 

empfand, w i r d i n den ' Vätterlichen Lehrstück* 

d e u t l i c h , wo er Ferdinand Maria ermahnt, d i e Macht 

der Landschaft durch P r i v i l e g i e n u.a. n i c h t zu ver

mehren, aber a l l i h r e bestehenden Rechte zu achten. 

De i u r e s o l l t e n a l s o d i e l a n d s c h a f t l i c h e n Rechte 

e r h a l t e n b l e i b e n , da M a x i m i l i a n die de f a c t o e r 

f o l g t e Aushöhlung' un t e r Ausnützung a l l e r Gegeben

h e i t e n b e r e i t s e r r e i c h t h a t t e , er h a t t e s i e b e r e i t s 

i n " d i e Schranken der B i l l i c h k e i t " , wie er s e l b s t 

s c h r e i b t , gewiesen. 

" Nun s e i n d i e s e l b e n undter einem Corpore 

e i n e r algemainen L a n d t s c h a f f t b e g r i f f e n , und 

obwoln Sy von unsern l o b l i c h e n v o r E l t e r n , 

Kayser, Königen unnd Landtesfürsten aus gewisen 

Ursachen mit sonderbaren genaden, n r i u i l e g i e n 

und F r e y h e i t e n begabt, welche man Inen, s o v i l 

Sy deren b e r e c h t i g t und im Inhaben s e i n , j e d e r 

z e i t c o n f i r m i r t unnd verneuert, auch zuhalten 

s c h u l d i g i s t , So hat doch die erfahrung z a i g t , 

i s t auch vast den Menschen i n s gemain ange

boren und s e i n s o n d e r l i c h e n unnsere L a n d t s c h a f f t 

unnd Stenst dahin g e f l i s s e n , I r e l i b e r t e t unnd 

F r e y h e i t e n n i t a l l a i n ye lenger ye mehr zu 

ext e n d i r e n , sonder auch neue p r i u i l e g i a zusuechen, 

147) a.a.O. 

148) gemeint s i n d d i e Untertanen. 
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auf I r e n aignen nuz zusehen unnd Inen mer, a l s 

s i c h etwann gebürt, zuezuaignen, welches ohne 

merckhlichen abbruch, n a c h t a i l und schaden 

eines LandtsFürsten n i t geschechen kh.=n.(...,l 

Sonder w i r hsbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sye i n d i e Schranckhen der 

b i l l i c h k h e i t , gebürenden r e s p e c t s unnd ge-

horsambs gebracht und d a r i n e r h a l t e n , welches 

a l s e i n sonderbares secretum g u b e r n a t i o n i s 

eines LandtsFürsten vor a l l e m wol zubeachten 

und mit vleisßiger angelegenheit darob zu

h a l t e n . " 1 4 9 

149) Väterliche Lehrstück, z i t . nach Schmidt, a.a.O., 

S. 144 f . 



50 

I I I . P i e t a s 

1. R e l i g i o n s p o l i t i k : 

I n Sorge um das H e i l der Untertanen g r e i f t die 

Staatsgewalt n i c h t nur d i e äußeren Belange auf, 

sondern es wird i h r i n der Z e i t der Gegenreformation 

zur Aufgabe, auch den Weg zum ewigen H e i l zu weisen. 1 5 0 

Im F a l l Bayerns, dessen Herzöge schon zu Beginn der' 

Reformation ' gegenreformatorische' Maßnahmen o r¬

g r i f f e n hatten 1 5 \ bedeutete die szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ein unbedingtes 

P e s t h a l t e n am römisch-katholischen Glauben: 

" Jenne, so i n Göttlichen Sachen neuerungen 

suechen, f l i e h e und v e r f o l g e solche s o v i l 

möglich vornemblich wegen Gott, t h e i l s aber, 

w e i l l e n d e r g l e i c h e n neuerungen zu V i l l e n Ver

änderungen, zusammen Könfften, i a a l l e n y b e l 

erwünschte g e l e g e n h e i t geben. Die a l t e Gebrauch 

Unserer v o r E l t e r n h e i l l i g zubewahren, i s t Gott 

sehr angenemb und dem Gemainen wesen yber 

d i e massen h a i l l s e m b . " 

Diese strenge Maxime hat Maximilian s e l b s t i n n e r 

halb seines H e r r s c h a f t s g e b i e t e s konsequent v e r 

f o l g t ; s e i n außenpolitisches Gespür ließ i h n aber, 

wenn es geraten s c h i e n , vom streng k a t h o l i s c h e n 

150) v g l . E.W. Zeeden, Das Z e i t a l t e r der Gegen

r e f o r m a t i o n , F r e i b u r g ( 19 6 7 ), S. 2 15. 
151) v g l . u.a. R i e z l e r V I , S.239. 

152) Monita 1/13. 
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Standpunkt abweichen - seine u n t e r s c h i e d l i c h e 

P o l i t i k beim R e s t i t u t i o n s e d i k t vom 6.3.1629 und 

am F r a n k f u r t e r Kompositionstag zeigen d i e s d e u t l i c h . 

Seine persönliche Frömmigkeit steht b e i a l l e m 

außer Z w e i f e l . D i e j e s u i t i s c h e Erziehung 1 5 5 und das 

V o r b i l d s e i n e s s t r e n g religiösen V a t e r s gewöhnten 

ihn schon a l s Kind " unablässige Andachtsübungen 

sowie häufige Kasteiungen a l s seine P f l i c h t zu be

tr a c h t e n und d a r i n B e f r i e d i g u n g zu f i n d e n " 1 5 4 -

a l s f e s t l i c h e Erholung empfand es der Knabe Maxi

m i l i a n , wenn er w a l l f a h r t e n d u r f t e . 1 

Wie s t a r k diese E r z i e h u n g wirkte z e i g t e s i c h , a l s man 

nach M a x i m i l i a n s Tod e i n Kästchen öffnete, das der 

Kurfürst s t e t s b e i s i c h geführt ha t t e und d ^ r i n 

M a r t e r i n s t r u m e n t e l , Geißeln u.a., a l l e s mit Spuren 

häufigen Gebrauchs, fand. Wenigstens eine Messe 

täglich, W a l l f a h r t e n nach Ramersdorf, Tuntenhausen 

und Altötting waren für i h n von k l e i n auf zur 

Gewohnheit geworden. 

a) 'Gegenreformatorische ' T r a d i t i o n Bayerns 

M a x i m i l i a n übernahm 1598 J einen S t a a t , der 

eine lange gegenreformatorische T r a d i t i o n besaß. 

Das v o r r e f o r m a t o r i s c h e l a n d e s h e r r l i c h e K i r c h ^ n -
157 

regiment hatte s e i t dem 14- Jahrhundert d i e 

153) v g l . H. Dott e r w e i c h , Der junge M a x i m i l i a n 

15 7 3 - 15 9 3, D i s s . München ( 19 6 2 ). 
154) R i e z l e r V, 3.7. 

155) v g l . auch J . E n g e l f r i e d , Der deutsche Fürsten

stand im S p i e g e l s e i n e r Testamente, D i s s . Tübingen'61 

156) v g l . D o l l i n g e r , Pinanzreform,a.a.O., 3 . 9 . 

157) v g l . H. Rankl, Das v o r r e f . l a n d e h e r r . K i r c h e n 

regiment i n Bayern, MBM 3 4, München ( 19 7 1). 



Voraussetzungen geschaffen, die beiden e v a n g e l i s c h e 

Wellen umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 15 2 0 und jene mit ständischen I n t e r e s s e , 

verbundene um 1550 zu unterdrücken. Damit war 

e i n e i n h e i t l i c h k a t h o l i s c h e s Gebiet im für d i e 

evangelische Bewegung so anfälligen Reich g e s i c h e r t . 

Der päpstliche Nuntius F e l i c i a n Ninguarda h a t t e d i e ' 

s t a a t s k i r c h e n r e c h t l i c h e P r a x i s i n Bayern i n einem 

Gutachten zum Konkordat von 1585 so g e r e c h t f e r t i g t : 

"... wenn d i e bayrischen Pürsten i n diesen ge

fährlichen Z e i t e n b e t r e f f der k i r c h l i c h e n I u r i s -

d i k t i o n n i c h t gethen hätten, was s i e b i s h e r ge-

than, Bayern schon längst f a s t ganz der Häresie 

v e r f a l l e n wäre. Diese Meinung... hat dem Herzog 

a n d e r s e i t s d i e große Furcht eingeflößt, er 

möchte, wenn e r zur Au f r e c h t e r h a l t u n g der k i r c h 

l i c h e n Ordnung gewisse Zugeständnisse mache, 

auf solche »eise eher die Schuld t r a g e n , daß 

z u g l e i c h mit der R e l i g i o n a l l e k i r c h l i c h e und 

a p o s t o l i s c h e Autorität e n d l i c h aus Bayern v e r 

schwinde. . . " 5 3 

b) H e r r s c h a f t über die Gewissen 

Die R a l i g i o n s h o h e i t war also b e r e i t s e i n T e i l -

der Landeshoheit. Daher fand M a x i m i l i a n seine Auf

gabe weitmehr d a r i n , das i n v i e l e n Schichten e r 

zwungene F e s t h a l t e n am a l t e n Glauben i n freiwillig» 

Frömmigkeit zu verwandeln; die Untertanen s o l l t e n 

e i n zunächst von außen erzwungenes V e r h a l t e n a l s o 

i n t e r n a l i s i e r e n . 

Das M i t t e l , diese ' H e r r s c h a f t über die Gewissen' 

( B o s l ) zu erlangen, waren die äußerst strengen 

R e l i g i o n s - und Sittenmandate und deren s c h a r f e 

158) G. P f e i l s c h i f t e r , Acta Reformationis, 

Regensburg ( 1 19 5 9 ), Bd.IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s. X I I 
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Iberwachung. Die Keligionsmandate wurden dumh » l n„ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

« u e Passung des Glaubensbekenntnisses v D m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I " * " * * - a s t r i d e n t i n i s c h e K o n z i l g e r e c h t f e r t i g t 

d i e besagte, daß außerhalb des k a t h o l i s c h e n G a b e n s 

- « » a n d s e l i g werden könne. ^ 9 S o ^ ™ 

v e r s t a n d l i c h auch der Fürst n i e vom rechten Glauben 

a ^ c h e n und mit dem P a p s t i n E i n k l a n g leben 

" V o n der Catholischen Hörn. Kürchen niemallen 
abweichen. 

Recht und wohl würdest Du es t r e f f e n , wan Du 

Dich auf Keine weis von der C a t h o l i s c h e n Rom. 

furchen n o o h v o n u n s e m ^ ^ 

abwendtest, wan Du von Gott :welches ein an¬

fang und grundfeste a l l e r G o t t s e e l i g k e i t i s t • 

die allerhöchste und v o l l k o m m e n t l i c h i s t e 

meinung f a s s e s t , wan Du mit dem Apost o l i s c h e n 

Suz und C h r i s t i S t a t t h a l t e r u f erden a l l z e i t 

ganz und g 3 r v e r e i n i g e t leb»st » 1 5 0 

Die Verantwortung des Pürsten seinen Untertanen d i e 

a l l e i n seligmachende K e l i g i o n nahezubringen wird 

noch durch das s c h r e c k l i c h e r J r t e i i G o t t e s ü b e r ^ 

Menschen im allgemeinen und besonders durch das 

harte u r t e i l gegen d i e j e n i g e n , d i e über a n d e r n 

stehen, gemehrt: 

" Strenge Verantwortung s e i n e r und der Under-
thonnen. 

Gott würdest Du auf a l l e weis förchten, wan 

Du die e r s c h r e c k h l i c h e u r t h a i l l Gottes yber 

die Menschen e r n s t h a f f t und Sorgsamb zu' ge-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

»ueth f l e h r e s t , w o l l ein h a r t t e s u r t h e i l l 

rennen, so andern vorstehen, w e i l i e n e i n 

solcher V o r s t e h e r sowohl vor s i c h a l s die 

" * ^ f e e l n s t T e ^ e V e r a n t w o r t u n g wird geben 

159) v g l . R i e z l e r VI, s. 533. 

160) Monita 1/6. 
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müssen; dann deme v i l l anverthrauet i s t , von 

deme w i r d t v i l l e r f o r d e r t . " 1 6 1 

E i n P u r s t muß diese ihm von Gott anvertraute Auf

gabe übernehmen, mag s i e auch unangenehm s e i n , denn 

d i e " c h r i s t l i c h e l i e b e v e r l a n g t es, den Nächsten 

n i c h t verderben su l a s s e n , sondern i h n für das 

ewige H e i l zu r e t t e n " 1 6 2 wie es Contzen i n den 

l i b r i decem f o r m u l i e r t e . 

In d i e s e r Einmischung i n das p r i v a t e Gewissen läßt 

s i c hzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA auch die n e u z e i t l i c h e Auffassung von den Auf

gaben eines Staates erkennen; hatten doch frühere 

Jahrhunderte " e i n z i g das Eigenrecht der Seele 

und i h r e s Erlösungswillens verkündigt und dem Staat 

nur den Zweck, dabei m i t z u h e l f e n , zuerkannt." 1 6 5 

J e t z t a l l e r d i n g s begann s i c h die Staatsgewalt über 

a l l e d e r a r t i g e n I n d i v i d u a l r e c h t e hinwegzusetzen. 

D a s " r i g o r o s e Vorgehen i n der Moralüberwachung der 

Untertanen, wobei M a x i m i l i a n auch n i c h t das z w e i f e l 

h a f t e M i t t e l der AufStecher scheute, kann i n n e r 

h a lb seines Bezugsystems durchaus a l s g e r e c h t f e r t i g t 

e r s c h e i n e n . Wie weit M a x i m i l i a n diese allgemeinen 

V o r s t e l l u n g e n bewußt zum Aufh-u eines e i n h e i t l i c h e n 

Untert^nen-erbandes e i n s e t z t e , wozu die Gewissens

schnüffelei der ^ e l i g i o n s - und Sittenmandate 

w e s e n t l i c h b e i t r u g , kann n i c h t mehr entschieden 

werden. Wahrscheinlich i s t beides zusammengeflossen, 

d i e e h r l i c h e Sorge um das H e i l der Untertanen, wie 

auch d i e p o l i t i s c h e Nutzung d i e s e r Frömmigkeit -

d i e s v e r d e u t l i c h t s i c h auch im M a r i e n k u l t . 

M a x i m i l i a n b i l d e t e , wie aus a l l e n B r i e f e n des 

Papstes an ihn hervorgeht, den M i t t e l p u n k t der Be

strebungen zur Wiederherstellung der Macht der 

161) Monita 1/ 7 . 

162) S e i l s , a . a . O . , S.102; Contzen, L i b r i 11,18,11. 

165) F. Kern, *echt und Verfassung, a.a.0., S . 10 5 . 
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k a t h o l i s c h e n Kirche in-Deutschland - dabei 

konnten s i c h durchaus d i e " religiösen Tr i e b f e d e r n 
165 

mit b e s i t z - und Machtfragen" vermischen. 

So kann auch die Err i n g u n g der Kurwürde und der 

Oberp f a l z a l s religiöse P f l i c h t eines k a t h o l i s c h e n 

Pürsten aufgefaßt werden, um so die k a t h o l i s c h e 

Mehrheit im Kurfürstenrat zu s i c h e r n und einen 

T e i l der Bevölkerung Deutschlands wieder der a l l e i n 

seligmachenden R e l i g i o n zuzuführen. 

c) D i e R e l i g i o n s - und Sittenmandate 

M i t ausführlichen r e l i g i o n s - und Sittenmandaten 

" eröffnete der jugendliche Herzog seine Regierung/* 

Österliche Kommunion, fleißiger Gottesdienstbesuch, 

Gebet wenigstens eines Vaterunsers beim Türkenge

läut wurden befohlen. Auf Fluchen s e t z t e M a x i m i l i a n 

harte S t r a f e n " b i s zum V e r l u s t von Gliedmaßen, j a 

b i s zum Tode;" 1 ^ es d u r f t e n nur mehr k a t h o l i s c h e 

Universitäten besucht werden, Auslaufen und Aus

h e i r a t e n waren streng verboten, selbstverständlich 

auch a l l e k e t z e r i s c h e n Bücher. 

Aus einem Gutachten des G e i s t l i c h e n Rates e r g i b t 

s i c h , daß " zu Beginn des 17. Jahrhunderts der 

Pr o t e s t a n t i s m u s i n Bayern immer noch n i c h t ganz 
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fciR 

b e s e i t i g t war", was von M a x i m i l i a n s S i c h t aus 

die h a r t e n Bedingungen notwendig machte. 

164) J.M. Söltl, Fürsten I d e a l der J e s u i t e n , 

S t u t t g a r t (1870), S. 13 1. 

165) R i e z l e r V, S.674. 

166) a.a.O., 3.18. 

167) a.a.O., 3.19. 

168) H e y l , der G e i s t l i c h e Rat, a.a.O., S.180. 
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Die Sorge um das rfohl der Untertanen e r s t r e c k t e s i c h 

auch auf i h r e S i t t e n . » ^ e n s t e r l n , Tänze, Trunker

e i e n und S p i e l e wurden genauso geahndet wie das 
1 6Q 

gemeinsame Baden» strenge V o r s c h r i f t e n bezüg

l i c h Ehebruchs 1 7 ° , L e i c h t f e r t i g k e i t u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. a. s o l l t e n 

d i e Moral der Untertanen dem gegenreformatorischen 

G e i s t anpassen. Sogar Ausflüge der Schuljugend 

wurden verboten, denn durch g e m e i n s c h a f t l i c h e s 

Essen, Trinken und Tanzen wäre " n i c h t wenig Ge

l e g e n h e i t zur L e i c h t f e r t i g k e i t " 1 7 1 gegeben. 

1610 hatte der Münchner M a g i s t r a t einen derben 

Verweis e r h a l t e n , da er nach Ansicht des Herzogs 

d i e s e verbotenen Ausflüge n i c h t genügend s t r e n g 

unterbunden habe. Der Katalog der Verbote i n diesem 

Sinn ließe s i c h noch b e l i e b i g e r w e i t e r n ; es s e i 

nur noch e i n e i n z i g e s B e i s p i e l erwähnt. 1629 wurde 

für München, w 0 das L a s t e r a l l z u s e h r einreiße, wie 

das entsprechende Mandat vom 3.2.1629 behauptet, 

e i n Hof- und ein S t a d t r a t a l s Inquisitoren, be

sonders für das L a s t e r der L e i c h t f e r t i g k e i t be

s t e l l t , denn die O b r i g k e i t s e i gegen das l e i c h t 

f e r t i g e G e sindel, u n t e r dem e i n 'unehrenhaftes 

K i n d b e t t ' nach dem anderen s i c h ergebe, zu nach

s i c h t i g . 1 7 2 

Um für a l l diese Verbote auch Gehorsam zu f i n d e n 

ließ M a x i m i l i a n d i e schon erwähnten Aufstecher -

c o r i c a e i - b e s t e l l e n ; Denunzianten und S p i t z e l , deren 

Besoldung aus einem A n t e i l an den verhängten S t r a f 

g e l d e r n bestand, was die Rentmeister i n einem Be

r i c h t zu Recht k r i t i s i e r t e n . 

169) H. Rössler, Europa im Z e i t a l t e r von Renaissance, 

Reformation und Gegenref. , München ( 11956),S.477. 

170) v g l . MHS cgm. 2540. 

171) R i e z l e r V, S. 27. 

172) HStAM, Kurbaiern P r o t o k o l l e 244, Januar - März 1629 
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Diese AufzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStecher wurden neben dem k i r c h l i c h e n 

. o l i z e i r e g i m e n t 1 " e i n g e s e t z t . Für G e i s t l i c h e e r 

gab s i c h sc, t r c t z des Konkordata von 1583, u n t e r 

umständen eine doppelte K o n t r o l l e , denn die Herzöge 

hatten das R e 0 h t behalten S t r a f e n gegen konkubina- ' 

r i s c h e G e i s t l i c h e zu verhängen. So b l i e b " d i e 

S t r a f g e r i c h t s b a r k e i t über K l e r i k e r auch nach dem 

Konkordat die wundeste S t e l l e i n dem Verhältnis 

der beiden Gewalten." m 

Sogar b e i den höchsten Beamten stieß Maximilians 

strenges Regiment auf Widerspruch. In einem Mandat 

vom 23. J u l i 1 6 0 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ™ h a l t M . = x i m i i l a n 8 e i n e n fiäten 

vor, unnötigerweise über d i e Bestrafung des F i e i s c h -

essens an Pasttagen d i s k u t i e r t zu haben, was der 

fürstlichen Hoheit abträglich s e i ; außerdem komme 

ihm d i e s von seinen zum T e i l noch sehr jungen Räten 

u n l e i d l i c h vor. 

In diesen Zusammenhang gehören auch die K l e i d e r ¬

ordnungen und Luxusgesetze 1 ? 6 , d i e V e r o r d n u n g 

gegen übermäßigen Aufwand b e i Hochzeiten, Kinds

t a u f e n u . a ., die den ^ r e i h e i t s r a u m der Untertanen 

w e i t e r einschränkten. 

Es i s t anzunehmen, daß bei der Durchführung und 

Formulierung der Mandate der kurfürstliche~3eicht-

v a t e r eine wesentliche R o l l e s p i e l t e . Adam Contzen, 

der einen S i t z im G e i s t l i c h e n Rat innehatte, wurde 

1623 d i e Oberaufsicht über a l l e F o l i z e i a n g e l e g e n -

h e i t e n übertragen, die er b i s zu seinem Tode i n n e 

h a t t e . I n d i e s e r Doppelfunktion umfaßte er p r a k t i s c h 

17?) v g l . F. S t i e v e , Das k i r c h l i c h e P o l i z e i r ^ n t 

m Bayern unter Max. I , München (1876) 

174) R i e z l e r VI, S.272. 

175) HStAM, Kurbaiern P r o t o k o l l e 15 9, s 86f 

176) v g l . v. B a u r , Kleiderordnungen i n Bayern vom 

U . b i s zum 19. Jh., D i s s . München (1975), MBM 62 
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d i e Aufgaben und P f l i c h t e n eines I n n e n m i n i s t e r s , der 

a l s P r i e s t e r und M i t g l i e d der G e s e l l s c h a f t Jesu 

an d i e s e Aufgaben natürlich mit der Moral und dem 

Denken eines J e s u i t e n g i n g . 

A l l d i e s e strengen Maßnahmen entbehrten - wenigstens 

äußerlich - ni c h t e i n e s gewissen E r f o l g e s . 

So b e r i c h t e t der S t a d t p f a r r e r Weinmann aus Donau

wörth von steigenden Kommunikantenzahlen; d i e s 

obwohl dort die Gegenreformation mit weniger Druck 

a l s üblich durchgeführt wurde. 1 7 7 Wie wenig ge

s i c h e r t d i e s e r E r f o l g a l l e r d i n g s war, z e i g t e s i c h 

1632, a l s nach der Besetzung der Stadt durch d i e 

Schweden s i c h f a s t d i e gesamte Bürgerschaft wieder 

p r o t e s t a n t i s c h erklärte. 

Auch d i e Versuche, d i e Seelsorge zu verbessern und 

den K l e r u s zu einem anderen Lebenswandel zu zwingen,, 

z e i t i g t e n nur sehr langsam E r f o l g e . So reißen die 

Klage n über im Konkubinat lebende P r i e s t e r , mangeln

de Seelsorge des F f a r r e r s und ungenügender Andacht 

der Gemeinde die ganze Reg i e r u n g s z e i t M a x i m i l i a n s 
178 

über n i c h t ab. In einem Mandat des B i s c h o f s 

von P r e i s i n g von 1615 neißt es, die V i s i t a t i o n e n 

hätten wenig E r f o l g g e z e i g t , manche K l e r i k e r 

würden wie Laien l e b e n , das Konkubinat der I r i e s t e r 

s e i . . e i n großes Ärgernis, die Ki n d e r l e h r e werde v e r 

nachlässigt und die Gemeinden würden ungern an 

P r o z e s s i o n e n und K i r c h f a h r t e n teilnehmen. 1 7 9 

177) v g l . A. S t e i c h e l e , Das Bistum Augsburg, 

Augsburg ( 11872), Bd. I I I , S. 749 f . 

178) v g l . R i e z l e r V I , S. 240 f. 

179) v g l . MHS, cgm. 2620, das Mandat vom 16.3.1615. 
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d) S o z i a l d i s z i p l i n i e r u n g 

D iese Versuche " systematischer Staatsplanuns: 

und beginnender S o z i a l d i s z i p l i n i e r u n g " erzogen 

die Bevölkerung der europäischen Staaten s e i t dem 

16. Jahrhundert " insbesondere die unteren Schichten 
1 R1 

zu einem d i s z i p l i n i e r t e n Leben." Daneben b i l d e t e 

der Vorstoß gegen verschwenderische und untätige 

A d l i g e " die zweite Klammer der l a n d e s h e r r l i c h e n 

G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k . " 1 8 2 

Diese ' Pundamentaldemokratisierung' (Oestreich) 

" g e s t a l t e t e die Grundstrukturen des p o l i t i s c h e n 

Lebens i n ihrem w e i t e s t e n Sinne um." 1 8 3 Dabei war 

es k e i n i s o l i e r t r e i n s t a a t l i c h e r oder k i r c h l i c h e r 

P r o z e s s , sondern zusammen b i l d e t e s i c h so die 

Aut#orität des frühmodernen Staates. Die V e r s t a a t 

l i c h u n g v i e l e r ehemals "1 s t a a t s f r e i e r ' H e r r s c h a f t s 

b e z i r k e und Rechte, d i e Erweiterung des äußeren 

Dmfpngs der s t a a t l i c h e n Herrschaftssphäre durch d i e 

Übernahme neu entstandener Aufgaben der s i c h e r 

weiternden s o z i a l e n K r e i s e wurde ergänzt durch den 

Wandel der Staatsgesinnung, eine neue p o l i t i s c h e 

A u f f a s s u n g der I n s t i t u t i o n e n und i h r e r Träger." 

D i e s e r Wandel der Staatsgesinnung im 16. Jahrhundert 

g i n g von den Gebildeten aus, s e i es von den Herrschern 

s e l b s t oder i h r e n Ratgebern, Beichtvätern u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. a. -

eine neue Staatsauffassung, die von oben gegen die 

180) G. O e s t r e i c h , Verfassungsgeschichte i n : Geb

har d t Hdb. der d t . Geschichte, Bd. 11, München 

( 19 7 4 ), 

181) O e s t r e i c h , Strukturprobleme, a.a.O., S. 19 5. 

182) H. Altmann, Die K i p p e r - und W i p p e r i n f l a t i o n i n 

Bayern, D i s s . München (1976), MBM 63, S.200. 

183) O e s t r e i c h , Strukturprobleme, a.a.0.,S;195-

184) a.a.O. 
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Bevölkerung und i h r e Repräsentanten durchgesetzt 

wurde. Einen entgegengesetzten Prozess" s t e l l e n 

d i e E r e i g n i s s e von 1789 dar, a l s die e t a t s generaux 

d i e von der Bevölkerung getragene R e v o l u t i o n ent

f a c h t e n . 1 8 5 

Die strenge R e l i g i o n s - und Sittenüberwachung ha t t e 

b e i einem frühabsolutistischen Pürsten, der wie 

M a x i m i l i a n f e s t von seinem G-ottesgnadentum überzeugt 

war, neben der S o z i a l d i s z i p l i n i e r u n g s i c h e r noch den 

Grund, das Gottesgnadentum vor seinen Untertanen 

zu l e g i t i m i e r e n - d.h. nur wenn die von ihm r e g i e r t e n 

Menschen dem Glauben unbedingt anhingen, der seine 

H e r r s c h a f t l e g i t i m i e r t e und ihn a l s imago d e i sah, 

war seine H e r r s c h a f t g e s i c h e r t . 

Es darf aber b e i alledem n i c h t übersehen werden, daß 

t r o t z der t h e o r e t i s c h e n , absoluten H e r r s c h a f t s 

anspruches der Absolutismus " meist gar n i c h t d i e 

M i t t e l zur Beherrschung sämtlicher Lebensbereiche 

a l l e r Einwohner des betreffenden T e r r i t o r i u m s be-
186 

saß." ' Da F r e i h e i t im s o z i o l o g i s c h e n Sinn 

" n i c h t s anderes a l s e i n Mißverhältnis zwischen der 

Geschwindigkeit, mit der der tatsächliche A k t i o n s 

r a d i u s der z e n t r a l e n K o n t r o l l s t e l l e n e i n e r s e i t s 

und der Umfang der zu beeinflussenden Gruppenein-
187 

h e i t a n d r e r s e i t s anwächst" ' i s t , w i r d man für 

d i e Menschen des beginnenden Absolutismus noch einen 

r e l a t i v großen P r e i h e i t s r a u m vermuten dürfen - wie 

es d i e bedingte B e i b e h a l t u n g der Stände und die 

185) Daraus ließe s i c h schließen, daß die a b s o l u t 

i s t i s c h e S taatsauffassung n i e durch a l l e S c h i c h 

ten der Bevölkerung drang, sondern nur auf die 

oberen begrenzt b l i e b . 

186) K. Mannheim, Mensch und G e s e l l s c h a f t im Z e i t ¬

a l t e r des Umbruchs, Darmstadt ( 1 9 5 8 ) , S.190 Anm.2. 

187) a.a.O., Anm. 1. 
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langsame Durchsetzung der R e l l i n s - und S i t t e n 

mandate z e i g e n . Cenau i n diesem E r e i h e i t s r a u m i s t 

T e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 / ; T ? t J n t e r S C h i e d « ™ ^ t a l i t a r i s m u s 
l e s 20. Jahrhunderts zu sehen. 

2. M a r i e n k u l t 

a) Marianische Kongregati lonen 

M a x i m i l i a n , der i n Bayern besonders die Ver

ehrung Mariens förderte, fand s e l b s t schon i n früher 

Jugend einen i n t e n s i v e n Bezug zur m=riani Schen 

Frömmigkeit. 1584, B i t 11 Jahren, war er P r ^ t 

a l l e r M a r i a n i s c h e n Kongregationen des D e u t e l n 

Reiches geworden, nachdem er b e r e i t s ein!« Z e i t 

Vorstand der Münchner gewesen war 

D i e j ^ a n i s c j ^ ^ e l n d i e G e m e . 

^ e r g r e i f e n d e r Seelsor.everba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ d T waren von den' ' 
J e s u i t e n i n s l e b e n g g r u f e n 

same Verehrung Mariens und eines ausgesuchten 

i e d e r T *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ Z e s s i o n e n v e r e i n t e n i n 

Oeder Kongregation eine bestimmte S c h i c h t dar 

Bevölkerung - s o g a b e s eigene Kongregationen für 

den A d e l , für Bürger, Beamte, Schüler u ä 

I n g o l s t a d t und D i l l i n g e n mit i h r e n berühmten 

J e s u i t e n k o l l e g i e n gingen i n der Einführung der 

neuen^dachtsform^voraus,- i n dieJ 577_g^gründete 

188) v g l . p . j . l i p o w s k y > aeschichtrde"r_Je"süite"n~ 

m Bayern, München (1816). 
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Münchner Kongregation war noch A l b r e c h t V mit 

seinem Sohn e i n g e t r e t e n . 3 

b) Persönliche Frömmigkeit - B l u t w e i h e s c h r i f t 

Die z w e i f e l l o s i n t i m s t e Äußerung seines t i e f e n 

Glaubens s t e l l t d i e Altöttinger B l u t w e i h e s c h r i f t 

dar, d i e nur auf Grund der allgemeinen Neugierde 

bekannt wurde a l s nach Maximilians Tod der K i s t l e r 

Marx S c h i n a g l von dem geh^men_Käs_tchen, das er für 

den Herzog i n dessen Zimmern g e f e r t i g t h a t t e , be

r i c h t e t e . Die im Autrag der Kurfürstin vom Dechanten 

G a b r i e l Küpfferle am 20.10. 1652 verfaßte A t t e s t a t i o n 

b e s c h r e i b t genau d ie Umstände der Öffnung. 

Das peccatorum corypheus s e l b s t l a u t e t : 

" In m a n c i p i i tuum me t i b i dedico consacroque 

V i r g o Maria hoc t e s t e cuore atq.. chyrographo. , r 

Dieser b l u t s c h r i f t l i c h e V e r z i c h t M a x i m i a n s auf 

seine persönliche F r e i h e i t "_wpll_te v i e l l e i c h t eine 

Antithese zu d^n Teufelever?ehreibun^en s e i n . " 

D i a v i e l e n K o s t b a r k e i t e n ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IP °r i n Altöt+ine 

s t i f t e t e •• zeigen i h n i n einer H a l t u n g Maria 

gegenüber, d i e " der r i t t e r l i c h e n Gesinnung, die 

e i n s t e d e l s t e n Minnedienst getragen h a t t e " 1 ^ 

sehr nahe kommt. D i e g l e i c h e Demut gegen Kirche und 

H e i l i g e , d i e die B l u t w e i h e s c h r i f t , d i e v i e l e n 

W a l l f a h r t e n nach AltÖtting und die z a h l r e i c h e n 

139) v g l . R i e z l e r , 71, S.250. 

190) abgedruckt i n : M.A. König, Altöttinger Weihe

gaben, München ( 11940), Bd I , SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 3 10 Anhang 3. 

191) Fotokopie a.a.O.,Tafel 32. 

192) a.a.O., S.245. 

193) v g l . König, S c h a t z v e r z e i c h n i s , a.a.0.,Bd II,S.121 f 

194) a.a.O., S.121. 
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Gaben ausdrücken, ließ Ma x i m i l i a n des öfteren de 

Münchner Kapuzinern, b e i denen eine MessezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sLja 
Stunden dauerte, a l s Meßdiener zur Verfügung 

stehen. 1 9 5 

c) Altötting 

Der Ausbau des Altöttinger Ma r i e n h e i l i g t u m s zu 

einem der besuchtesten i n ganz Bayern hat aber - wie 

die m a x i m i l i a n i s c h e Marienverehrung überhaupt - auch 

einen p o l i t i s c h e n Aspekt. A l s H e r z o g s s i t z der 

A g i l o l f i n g e r Odilo und T a s s i l o 1 9 6 , wo schon Herzog 

Theodo von B i s c h o f Rupert getauft worden s e i n s o l l 1 9 7 , 

und a l s eine der sechs Königspfalzen der K a r o l i n g e r 

m a n i f e s t i e r t s i c h im Status Altöttings die K o n t i 

nuität der machtvollen Herrscher Bayerns von den 

Agilolfingerfürsten b i s zu M a x i m i l i a n . In der Be

vorzugung gerade d i e s e s 'Wallfahrtsortes l i e g t so

mit eine Erneuerung des a l t e n bayerischen Anspruches, 

wenn s i c h d-raus schon keine Rangerhöhung a b l e i t e n 

ließ, so doch eine der vornehmsten und ältesten 

Reichsprovinzen zu s e i n . Dies i s t umso mehr anzu

nehmen, a l s i n den von M a x i m i l i a n i n Autrag ge

gebenen Geschichtswerken gerade d i e s e r Aspekt durch 

Zurückverfolgung der w i t t e l s b a c h i s c h e n Ahnenreihe 

auf den königsgleichen T a s s i l o und auf K a r l den 

Großen betont w i r d . 

Daneben h ^ t t e e i n so v i e l besuchter Ort wie A l t -

195) v g l . Söltl, a.a.O., S.30. 

196) v g l . C.J.M. König, Dreimal C h o r h e r r e n s t i f t A l t 

ötting, Fassau ( 1 19 4 9 ), S. 42. 

197) v g l . H. l a n g , Marienverehrung i n Bayern, i n : 

Bayernland 5, Jg.56, S.19 5- 19 9, z i t . S. 19 ". 
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O t t i n g eine i n t e g r i e r e n d e Funktion für das Landes

fürstentum, da das H e r r s c h a f t s g e b i e t des Herzogs 

n i c h t e i n h e i t l i c h war, sondern du r c h s e t z t mit 

k i r c h l i c h e n und a d e l i g e n Bereichen. 

d) Marienverehrun.q; 

Auch i n der Karienverehrung s e l b s t l a g eine 

E r i n n e r u n g an die große Vergangenheit des Hauses 

W i t t e l s b a c h - so w e i s t noch heute der Name E t t a l 

( E h e t a l , T a l des Gelöbnisses) auf das Bündnis h i n , 

das der von Ma x i m i l i a n besonders v e r e h r t e K a i s e r 
1 93 

Ludwig der Bayer mit Maria geschlossen h a t t e . 

Seine große Verehrung für des 'Churhauses ewige 

P a t r o n i n 1 , wie M a x i m i l i a n M aria bezeichnete, l e g t e 

er auch seinem Sohn nahe: 

" A l l e H e i l l i g e G ottes, bevorab d i e a l l e r -

s e l l t g i s t e Jungfrau Maria zu verehren. 

A l l e H e i l l i g e G o t t e s , bevorab aber die Königin 

a l l e r H e i l l i g e n , d i e Jungfräuliche Muetter 

G o t t e s a l s eine unsers Churhaus ewige P a t r o n i n 

l i e b e und. ehre n i t änderst, a l s wie ein 

u n d e r t h e n i g i s t ergebener Sohn zu thuen s c h u l d i g 

i s t . Uf solche weis b i s t Du v e r s i c h e r t , das 

Sye a l s e i n sorgtragente Mutter B i c h l i e b e n 

und bey dem Allerhöchsten Gott Dich i n g l i c k h 
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 99 

und u n g l i c k h möglichist beschulen werde." 

A l l e i n mit seinem Namen wurde dem Kurerben d i e An

betung besonders Marias nahegelegt. Den damals un-
198) v g l . H. S c h n e l l , Der b a i e r i s c h e Barock, 

D i s s . München ( 1 9 3 1 ), S. 4 L 

19 9) Monita 1/18. 
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gewöhnlichen Brauch, einem Knaben a l s zweiten Vor

namen Maria zu gehen, mag M a x i m i l i a n während s e i n e r 

I t a l i e n r e i s e kennengelernt haben, a l s B e i s p i e l s e i 

nur a.uf den Namen Galeazzo Maria S f o r z a hingewiesen. 

e) Der p o l i t i s c h e Aspekt der Marienverehrung 

Maxi m i l i a n s persönliche Frömmigkeit e r h i e l t 

durch den S c h l a c h t r u f seiner Truppen, i h r e Stand

a r t e n , d i ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lrägung von Frauentgiern u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. a. einen 

starken Bezug zur P o l i t i k . 

So erkämpften die bayerischen Truppen mit der Losung 

'Maria sancta' den I- rager Sieg; M a x i m i l i a n s H i u ^ t -

krip°"sf"h^p z e i g t e das B i l d Märiens mit der Unter¬

s c h r i f t " T e r r i b i l i s , ut castrorum a c i e s o r d i n a t a " . 

Gerade der M a r i e n k u l t - w i e überhaupt d i e H e i l i g e n 

verehrung der römisch-katholischen K i r c h e - war 

der besonderen K r i t i k der evangelischen Bewegung 

ausgesetzt. So d a r f d i e Wirkung, d i e d i e bayerischen 

Soldaten mit ihrem S c h l a c h t r u f und i h r e n Standarten 

i n einem K r i e g e r z i e l t e n , der zu Anfang e i n Kon

f e s s i o n s k r i e g war, k e i n e s f a l l s unterschätzt werden. 

Die Marienverehrung im Bayern der Gegenreformation 

gewinnt unter diesen Voraussetzungen - Ablehnung 

des M a r i e n k u l t e s durch die evangelische K i r c h e , 

a k t i v e Teilnahme Bayerns am K o n f e s s i o n s k r i e g -

h o c h p o l i t i s c h e Züge. 

Da die Reformation auch i n Bayern große T e i l e der 

Bevölkerung erfaßt h a t t e , bot s i c h M a x i m i l i a n i n 

der Marienverehrung eine I d e o l o g i e , d i e unter 

Druck r e k a t h o l i s i e r t e n Menschen durch einen ge-

200) v g l . H. S c h n e l l , Die Patrona B o i a r i a e und das 

Wessobrunner Gnadenbild, i n : Das Münster 5/6, 

Jg. 15 (1962), S. 169-204, z i t . S.199. 
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meinsamer. Glauben i n den : t a a t zu i n t e g r i e r e n und 

u.U. für den s t a r k religiös m o t i v i e r t e n K r i e g zu 

b e g e i s t e r n . Die Anverlobung Bayerns an Maria 1 6 1 6 , 2 0 1 

die Inanspruchnahme der Mu t t e r g o t t e s a l s ewige 

P a t r o n i n des Kurhauses und vor a l l e m a l s 'Jatrona 

Boiaria.e' schufen eine Katholizität, die i h r e 

s p e z i e l l bayerische Färbung aus der besonderen 

Akzentuierung der Marienverehrung e r h i e l t - einen 

eigenen bayerischen Glauben. 

M i t a l l e n M i t t e l n förderte M a x i m i l i a n das Andenken 

an M a r i a . So ließ er mitten im K r i e g , 1631, e r s t 

mals d i e 'F r a u e n t a l e r ' prägen; geschmückt waren 

s i e mit dem B i l d der Patrona B o i a r i a e und um

schr i e b e n mit der tröstlichen I n s c h r i f t " Glyoeus 

omnibus i n te sperantibus". 

Nach dem S i e g am Weißen Berg, den e r der h e i l i g e n 

Jungfrau verdanke, wie M a x i m i l i a n i n einem B r i e f 

an den Papst s c h r i e b ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bat er diesen, den l e i d i g e n 

S t r e i t um d i e Unbefleckte Empfängnis Mariens zu 

"beenden - d i e o f f i z i e l l k i r c h l i c h e F e s t s t e l l u n g 

der u n b e f l e c k t e n Empfängnis Märiens war ein be

sonderes .Ziel des Jesuitenordens. Urban V I I I ant

wortete zunächst mit dem Breve vom 27.7.1624, das 
— r 

keine endgültige Entscheidung fällte , ließ dann 

aber 1629 zum erstenmal das Fest der Unbefleckten 

Empfängnis_amzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8. Dezember f e i e r n . -Besonders f e s t 

l i c h w o l l t e M a x i m i l i a n diesen neuen F e s t t a g i n 

Bayern begangen wissen. So s c h r i e b er an den 

Bürgermeister und Rat der Stadt München i n einem 

tiefehlszettel am 30.11. : 

" W i l l uns... umb s o v i l " d e s t o mehr ob- und an

gelegen s e i n ... wan dan sowol wür Selbsten 

2 0 1) v g l . a.a.O., S.198. 

2 0 2) König, S c h a t z v e r z e i c h n i s , a . a . 0 . , Bd.II, 3.118. 

2 0 3) Söltl, a.a.O., S . 12 3. 
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a l s auch unsere i n Gott ruhende geehrte l i e b e 

v o r e i t e r n ersagte Unbefleckhteste Gottes ge-

b e r e r i n Maria i e d e r z e i t i n höchsterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Verehrung 

und für e i n sonderbare patron- und beschüzerin 

unserer von Gott anvertraute armer Land und 

Leuth gehalten." 2 0 4 

Auch d i e Einführung des *osenkranzgebetes von S t a a t s 

wegen zeugt vom Versuch M a x i m i l i a n s , eine mar i r i s c h 

gefärbte Richtung des Katholismus i n Bayern heimisch 

werden zu l a s s e n . Gefördert wurde d i e s auch durch 

d i e v i e l e n , mit großem Aufwand g e s t a l t e t e n r e l i 

giösen Schauspiele' , e i n Anliegen , dem s i c h be

sonders der Jes u i t e n o r d e n widmete. A l s B e i s p i e l e 2 0 5 

s e i e n h i e r der 'Xenodoxus' Jakob Bidermanns, der 

1609 i n München aufgeführt wurde, erwähnt 2 0 6 und 

der »Nabuchodonosor* Andreas Brunners, dem Ver

f a s s e r der 'Annales Boicae Gentis« , der 1634 zur 

Begrüßung M a r i a Annas aufgeführt wurde. 

Im Gegensatz zu Luther, der ;jede analoge Über

tragung von ursprünglich c h r i s t o l o g i s c h e n Vokabeln 

auf M a r i a , wie Leben, Süßigkeit, Hoffnung usw., 

verworfen h a t t e 2 0 7 , schwelgte die gegenreforma

t o r i s c h e M a r i e n l i t e r a t u r gerade i n diesen ssrmbol-

bezogenen Namen. 

F. Märnhard nennt Maria Rose, Palme, L i l i e , F e i n 

g o l d , Rauschwerk, P e r l e u.a. 2 0 3 und i h r e 'yber-

maessige Schöenheit' übertreffe, wie er i n dem 

204) S t a d t a r c h i v München,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D I a , z i t . K ö n i g a ^ 0 ^ g # 1 

205) Wiewohl auch d i e Schauspiele b e i e i n e r aus

führlichen Untersuchung der Zusammenhänge 

zwischen S t a a t s i d e o l o g i e und Kunst behandelt 

werden müssten, kann das Problem h i e r nur kurz 

g e s t r e i f t werden. 

206) v g l . R i e z l e r VI, S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 2 9. 

207) v g l . Lexikon f. Theologie u. K i r c h e , F r e i b u r g ' b ? , 

Bd. 7, S. 79. 
* 

208) v g l . S c h n e l l , Patrona,a.a.O., S . 19 9. 



66 

Ib.S m Augsburg erschienen Buch -Conclones, Oder 

C h r i s t l i c h e P r e d i g t e n - s c h r e i b t , noch d i e i e n i g e 

Sanas oder Rebeccas, k e i n Künstler könne diese 

Schönheit genügend entwerfen. 2 0 9 

S i e meisten T i t e l für die 'Freyheit der H e r z o g i n 

der Keuschheit', wie e i n damals eingedeutschter 

s p a n i s c h e r V e r g l e i c h Maria nannte, i n den z e i t g e 

nössischen Münchner und D i l l i n g e r P r e d i g t e n e r 

hoben M a r i a zur Königin und H e r r s c h e r n , 'Maria 

P o t e n t i s s i m a ' , 'Regina c o e l i et t e r r a e et ange-

lorum', -DerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Welt K e y s e r i n v o l l e r Gnaden-, ^ y s e r -

" deß gantzen üniversi', -Groß-Hertzogi,•, - V e i s -

a l s Salomen i s t s i e mit der Weisheitkrone gekrönt'" 210 

Auch P e t r u s C a n i s i u s s t i c h t i n seinenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 Büchern ' 

£e Marxa V i r g i n e I n c o m p a r a b i l i , e t d e i g e n i t r i c e 

s acrosaneta', erschienen 1 577 i n I n g o l s t a d t , von der 

königlichen Abstammung Mariens, i h r e r n o b i l i t a s " 

von der g r a v i t a s gestuum und dem s i e g r e i c h e n ^ ' ' 

ap o k a l y p t i s c h e n Weib. C a n i s i u s bahnte ab*r vo-

allem d i e i d e l l e Verbindung P r i e n s mit der e c c l a S i a 

wieder an. l e g t man diese Deutung zugrunde, wurde 

der Schutz Bayerns n i c h t nur Maria anem.fohl-n 

sondern der gesamten römisch-katholischan F i r ^ h e 

a l s deren Verkörperung s i e wiederum g a l t ' ' 

2 0 9) v g l . a.a.O. 

2 10) v g l . a.a.O. 



f ) Patrona B o i a r i a e 

Der Bedeutungs- und Sinngehalt der berühmten 

Münchner Kunstwerke zu Ehren Mariens, d i e Marien

säule, Patro n a B o i a r i a e , die Reiche K a p e l l e und die 

Hofka p e l l e der Residenz, wird, b e t r a c h t e t man nun 

auch i h r e p o l i t i s c h e Dimension, i n s e i n e r V i e l 

s c h i c h t i g k e i t besser verständlich. 

Die M u t t e r g o t t e s der Residenzfassade i s t a l l e i n 

schon durch P l u v i a l e , Zepter, Krone und das Bronze¬
. , . 211 

m a t e r i a l a l s Königin gekennzeicn.net. 

Der T i t e l Patrona B o i a r i a e , wobei i n der Formulierung 

B o i a r i a e der Humanismus n a c h k l i n g t , stammt von 

M a x i m i l i a n s e l b s t 2 1 2 - er erhebt Maria zur g e i s t i g e n 

L a n d e s h e r r i n . 

Nikolaus Cusanus hatte b e r e i t s i n seinem 1514 er

schienen Werk 'De pace seu concordantia c a t h o l i c a 

f i d e i ' die Ideenwelt der Patrona a u f g e g r i f f e n . 

Die endgültige Gestaltung der P i g u r , d i e dem A l t 

bayern Hans Krumpner anvertraut war - wobei der 

Landesherr staric e i n g r i f f - war über Janre h i n über

l e g t worden. 

1616, das Datum, das der P r i e s über der Patrona an

g i b t , g i l t a l s Vollendungsjahr. Von den erst e n Ent

würfen, die eine l i e b l i c h e Madonna z e i g t e n , hatte 

s i c n die Patrona B o i a r i a e zu e i n e r Landesmutter i n 

s t a u a r i s c h e r Monumentalität gewandelt, d i e das 

göttliche Kin d n i c n t mehr, wie sehr lange übiich, 

am rec h t e n Arm s i t z e n d h i e l t , sondern das i n f r e i e r 

211) v g l . a.a.O., S. 188.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ £ ^ 7 

212) v g l . J . Keureuther,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6t. I e t e r s k a l e n d e r , München 

(1927), S. 40 f . 
213) v g l . S c h n e l l , Patrona,a.a.0. , S. 188. 

http://gekennzeicn.net
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Bewegung dem Volk z u s t r e b t . 

Der Entwurf von Hans Krumpper warzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1615 von B a r t h s 

Wenglein gegossen und von Georg M a i rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nachziseliezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 

worden. Das Künstlertrio, das d i e s e s Wer* geschafj 

fen h a t t e , macnt einen w i c h t i g e n AspeKt der üunst^ 

p o l l t i i c M a x i m i l i a n s d e u t l i c h , im Gegensatz zu ! 

seinem V a t e r , an dessen Landshuter Hof f a s t nur ! 

Auslander beschäftigt waren 2 1 4 förderte M a x i m i i J 

nacn Gräften d i e einneimischen Künstler - erzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l 

" a r b e i t e t e systematisch an der Ausbildung und Hej 

vorbringung e i n e r .einheimischen K u l t u r . " 2 1 5 ! 

Die m u ttergottes beherrscht gemäß a l t b a i r i s c h e rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 

T r a d i t i o n m e i n e r JJlische stehend d ie Fassade ̂  

der M a x i m i l i a n i s c n e n Residenz; i n i h r e r Wirkung ! 

kann diese A u f s t e l l u n g nur mit de r j e n i g e n des ! 

Drachentöters an der Fassade von St. M i c h a e l v e r - ! 

glichen werden. Die Nische w i r d von e i n e r I n - ! 

Schriftenkartusche abgeschlossen, d i e Marias S c h u J 

a n r u f t : " SVB TWM PRAESIDIVM CONFVGTMVS SVBQVO 1 

SECVRE LAETIQE DEGIMVS." 2 1 7 Das Ewige L i c h t zu I 

Füßen Mariens b r e n n t J ^ s e l t 1616, denn a l s der l 

Münchner S t a d t r a t 1919 die Kosten für das Öl ! 

sparen w o l l t e , erhob s i c h e i n h e f t i g e r BürgernroteJ 

Die ikonologische Deutung der Patrona B o i a r i - e ^ 

enthüllt w i c h t i g e symbolische Dimensionen, die im ! 

folgenden a u f g e z e i g t werden s o l l e n . j 

Die fürstlichejtrone Mariens , d i e aus Blätte-n ! 

und Früchten g e b i l d e t i s t , endet entsprechend ihrem^ 

Namen, der aus 5 Buchsteben b e s t e h t , i n 5 Zacken - ! 

2 H ) v g l . B.Ph. Baader, Der ba y r i s c h e Renaissanceho j 
Wilhelms V, Straßburg •''(11943) . = 

215) S c h n e l l , Patrona,a.a.O. , S. 2 3 6, Anm.12. 

216) v g l . S c h n e l l , Barock, a.a.O., 3.4. 

2 17) S c h n e l l , Patrona,a.a.O ., S.170. 
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diegleiche Symbolik i s t in den 5 Jochen vieler 

Marienkirchen zu erkennen. 

Den Abschluß des Kronreifs bildet ein gedrehtes 

Seil, das als Hinweis auf die Sündelosigkeit 

Mariens, auf das Taufwunder und a l l e Handlungen 
218 

galt, die die Macht des Bösen brachen. Die 

fünfzackige Krone und der Sternenkranz finden sich 

auch in den zeitgenössischen Marienpredigten. So 

wird in dem 1503 erschienenen 'Tractatus super 

Salve regina 1 Johannes Henleins 0P Maria " ein 
219 

Kränzlein mit fünf Edelsteinen, Rubinen usw." 

zugesprochen und in seiner Schrift 'Anderer Theil 

deß Geistlichen Schatz außerlesener Litaneien...' 

schmückt Kaplan Hieronymus Klöckler Maria mit 
220 

" zwelff Sternen und der kostbarlichsten Krön." 

Der Sternenkranz weist aber auch, zusammen mit dem 

Mond zu Marias Füßen betrachtet, auf die Apokalypse 

hin, " da diese Frau und ihr Kind Unterpfand und 
221 

Siegeszeichen der neuen ewigen Veit sind." 

Die kraftvolle Gestalt Mariens bekleidet ein hoch

geschnürtes Gewand und ein Mantel; was an eine 

Schutzmantelmadonna denken läßt. Wie der Kronreif 

wird dieser Mantel überall durch eine die Schlange 

als Symbol des Bösen abwehrende Kordel umzogen -

auch das Kleid Mariens i s t damit gesäumt. 

In ihrem Kleid weist die l'atrona Boiariae sich als 

Beschützerin des Landes Bayern aus - es erinnert 

in seiner miederartigen Verschnürung an das 

heimische Dirndl. 

Der Mond unter ihrem rechten Fuß, in dem deutlich 

ein männliches Gesicht zu erkennen i s t , galt als 

218) v g l . Schnell, Patrona,a.a.Q» Anra. S. 236. 

219) vgl.a.a.O., S.199. 

220) vgl. a.a.O. 

221) vgl. a.a.O., S. 198. 
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Zeichen des Wechsels und der Vergänglichkeit. 2 2 2 

In der rechten Hand, die das Kind umfängt, hält 

Maria einen Blumenkranz als Zeichen ihrer Tugend

fülle und Jungfräulichkeit sowie ein Velum 2 2 3 , das 

den Christusknaben umgibt. Solange bei den älteren 

Madonnenstatuen eine enge Verbindung zwischen Maria 

und Kind bestand war das Velum nicht nötig. Da aber 

das Kind sich nun dem Volk zuwendet, " behütet es 

Maria mit dem Velum. Es weist eindeutig darauf hin, 

daß Krumpper und (oder) sein Auftraggeber das 

Christuskind als das Heilige erkannten und das 

sanctissimum nur mit dem Velum in Beziehung brachten." 2 2 4 

Die Weltkugel in der Linken des Kindes wird von 

einem Kreuz durchstochen und weist daher auf das 
2 2 5 

Reich der Seelen 3 - was seine Heilsvermittler

funktion ebenso betont wie die segnende Gebärde. 

Im Vorzeigen des Kindes findet sich auch das Ge

bet der Kirche 'Monstra te esse matrem* d a r g e s t e l l t ? 2 6 

In diesen vielfältigen Bezügen betont die Patrona 

Boiariae somit die " Zeitaufgaben und Probleme 

jener Jahre - die Herausstellung von Maria, deren 

Verehrung angegriffen war, Maria als apokalyptisches 

Weib und damit als Ecclesia, die Betonung des 

Kultischen und die Erlösung durch Christus." 2 2 7 

Eine der vielen ungenauen Nachbildungen - d e t a i l 

getreue Nachbildungen gab es nicht, womöglich hatte 

Maximilian ein diesbezügliches Verbot erlassen -

der Patrona sei noch erwähnt. Die Münchner Geiseln 

Gustav Adolfs haben nach ihrer Rückkehr aus der 

222) v g l . a.a.O., S.189. Der Mond i s t hier noch 

nicht der Türkenmond wie in späteren Werken. 

223) Tuch, das über den Kelch gelegt wird. 

224) Schnell, Patrona,a.a.O., S.183. 

225) v g l . a.a.O., S. 188. 

226) v g l . a.a.O., S. 192. 

227) a.a.O. 
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Gefangenschaft ein Votivbild in Ramersdorf gestiftet, 

das die Patrona Boiariae sitzend zeigt - ein 

Zeichen ihrer schnellen Anerkennung als Beschützerin 

von Land und Leuten. 

Die starke Patrona Boiariae Verehrung der bayer

ischen Bevölkerung ließ Papst Benedikt 19l8^ein 

eigenes Patrona-Boiariae-Pest bewilligen. 

g) Mariensäule 

Die Mariensäule, am alten Markt in München 1638 

aus Dankbarkeit für die Verschonung der Stadt vor 

Gustav Adolf errichtet, hatte als Vorbild die 1614 

vor Santa Maria Maggiore in Rom aufgestellte erste 

Mariensäule. 

Durch die Errichtung eines Säulenmonuments wird 

das in der Antike übliche Marktzeichen, das zum 

fürstlichen Herrschaftszeichen geworden war, 

sa k r a l i s i e r t . Dabei i s t die Säule ein Motiv, das 

sich aus dem Alten Testament herleitet, in dem 

als Hoheitssitz der Weisheit - das i s t Maria -
229 

eine Wolkensäule genannt wird. Die Mutter

gottesstatue 2 3 0 Hubert Gerhards zeigt im Ver

gleich zur Patrona kunstgeschichtlich ältere 

Gestaltungsmomente. Weniger bewegt hält sie das 

228) vgl, Schnell, Barock, S. 42, 

229) vgl, N. Lieb, München - Die Geschichte seiner 

Kunst, München (1971), S. 117. 

230) Die in der kunsthist. L i t . ( Schnell, Patrona 

a.a.O., S. 173) zu findende Angabe, die Statue 

H. Gerhards wäre 1613 bei der Trauung W. Wilhems 

mit Magdalene auf dem Altar des Doms gestanden, 

konnte nicht v e r f i z i e r t werden; cgm. 1958, der 

angegeben war, zeigt keinen derartigen Stich. 
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Kind noch auf dem rechten Arm sitzend und steht 

mit beiden Beinen gleichmäßig auf der Mondsichel. 

Die vier allegorischen Heldenputti zu Füßen 

des Monuments stammen aus dem Jahrzehnt der Auf

stellung; 1632/34 von Jörg Petel entworfen, waren 

sie 1638 gegossen worden. Nach Psalm 91, VerszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 13 

" über die Natter und den Basilischen wirst du 

wandern und du wirst zertreten den Löwen und Drachen"; 

stellen sie den l e t z t l i c h siegreichen Kampf Mariens 

gegen Pest, Hunger, Krieg und Sünde dar - ein sehr 

aktuelles Programm zehn Jahre vor Kriegsende. 

Maximilian pflegte vor jedem Weggang aus München 

und nach jeder Rückkehr an der Mariensäule zu beten -

eine öffentliche Demonstration seines Glaubens 

und Vertrauens auf Maria. 

Die Tatsache, daß die Mariensäule der Endpunkt 

a l l e r Kilometerzählungen in Bayern bis heute i s t , 

zeigt eine weitere Symbolik auf - Maria als ideelles 

Zentrum des Landes. 

h) Hofkapelle 

Von den beiden Portalen der Residenz sollte 

das eine dem Ländesherrn, das andere dem Volk 

dienen. In der Nähe des südlichen , des Pürsten -

eingangs ließ Maximilian die Hofkapelle errichten, 

womit er die alte Tradition der Pfortenkapelle 

übernommen hatte. 2 5 1 Die um 1600 im Zuge derzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA & r -
232 

Weiterungsarbeiten begonnene Hofkapelle 

Baurechnungen finden sich für das Jahr 1600 und 

231) vgl. Schnell, Patrona,a.a.0., S. 169. 

232) vgl. E. Schalkhauser, Die Hofkapelle der Mü. 

Residenzin: Das Münster, 7/8, Jg.11, S.261-265. 

auch N. Lieb/J. Sauermost, Münchens Kirchen, 

München (1973), S.101-105. 
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wieder ab 1611 - war 1603 geweiht worden. In ihrer 

architektonischen Gestaltung steht die doppelge-

sohossige Hofkapelle i n der Tradition der Aachener 

Pfalzkapelle - eine mögliche Andeutung auf die 

von Maximilian in Anspruch genommene Rückführung 

seines Hauses auf Karl den Großen. 

Die Stukkaturen der Kapelle ließ der Herzog von 

Matthias Riedel und H a n s Kindler 2 3 4

 a u s f ü h r e n . I f f i 

Gegensatz zu den in München vorausgegangenen 

Stuckarbeiten in der St. Michaelskirche, die rein 

dekorativen Charakter haben, ließ Maximilian nun

mehr i n den Stukkaturen ein bestimmtes Programm 

Gestalt gewinnen. Als entwerfender Künstler wirkte 

i i e r bereits der spätere Schöpfer der Patrona -

Hans Krumpper. Die Langhausdecke, in 9 große 

Felder geteilt, die eine Kreuzfiguration bilden 
U S a d a m i t d e n G r u n d d e r Lobpreisung Mariens an

zeigen, läßt im Mittelpunkt den Namen Mariens erzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n en n en, umgeben wird die Stuckarbeit von kleineren 

-ars^ellungen der Sonne, des Mondes, einer Palme 

'Äd Zeder sowie von vier großen Engeln, die als 

j^chi-ekturmodelle das Goldene Haus, die Stadt 

den Turm Davids und den Tempel Salomons 

Dieses mariologische Programm wird in zwei 

tuschen präzisiert: 

"^NATYM PRAESACAS DE NOMINE VIRGINIS UMBRAS 

MZRARIS PRONDES, SIDERA, TEMPLA, DOMOS!" 

^ 3UID SI DIVINAE SPECTARES ORA PUELLAE SI 

-CMINAÄ PECTUS QüÖDQUS IN VERO QUE LATETA." 2 3 5 

ergibt sich in den Deckenstukkaturen » ein ge

messener Zyklus der Marienverehrung.» 2 3 6 D i e 

- T g l . Sauermost, Hofkapelle in: Lieb/ S a u erm., 
a.a.O., S. 10 3. 

~ g l . Schalkhauser,a.a.O., S.261. 

a.a.O., S. 262 

a.a.O. 
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Verherrlichung der Muttergottes findet ihren 

Ausdruck auch im Patronat der Kirche, die zu Ehren 

der conceptio immaculata (!) geweiht i s t , 

Ihre erste Nachahmung fanden die in der Hofkapelle 

stuckierten Mariensymbole in der 1607/19 errichteten 

Hofkirche zu Neuburg a. d. Donau, deren Bauherr 

Wolfgang Wilhelm von der Pfalz war - eine künstler

ische Manifestation eines politischen Geschehens. 

Wolfang Wilhelms Bekehrung, ein großer persönlicher 

Erfolg Maximilians, " war der größte Erfolg, den 

der Katholizismus auf dem Wege der Pürstenbekehrung 

gewonnen hatte, d a er bald den Rückgewinn nicht nur 

der pfalz-neuburgischen Lande, sondern auch der 

von den Neuburger Fürsten vor kurzem ererbten 

niederrheinischen Herzogtümer zur Folge hatte." 

i) Reiche Kapelle 

Durch einen Gang mit der Hofkapelle verbunden 

i s t die Reiche Kapelle der Residenz, deren Be

stimmung als Privatoratorium der alte T i t e l der 
239 

* Geheimen Kammerkapelle' ausdrückt ; als 
240 

Schöpfer g i l t wiederum Hans Krumpper. 
Das innere Portal mit der Jahreszahl 1607 trägt auch 
die Weiheinschrift: 

"D.O.M. AD CULTUM VIRGINUM PRINCIPIS SALUTATAE 

GENITRICIS GENITORIS SUI JAM GENITI GIGNENDII 

SACRUM DICA!™ 1' 2 4 - 1 

Auch diese Kapelle i s t ...also der Anbetung Mariens 

237) vgl. a.a.O., S. 263. 

238) Riezler VI, S. 95. 

239) vgl. Sauermost, Reiche Kapelle, in= Lieb/Sauerm., 

a.a.O., S. 105-113, hier S. 105. 
240) vgl. Brunner/Hojer, Amtl. Führer, München (1975), 

241) vgl. Sauermost, a.a.O., S. 105. 
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gewidmet. Die Darstellungen der 1632-35 gefertigt 

Scagliolabildern mit Szenen aus dem Marienleben 

sind als Dankvotiv des Kurfürsten für den Abzug 

der Schweden aus München zu verstehen. 2 4 2 

3. Heiligenverehrung 

a) Benno 

Nicht nur im Kult der h l . Jungfrau lassen sich 

eindeutig politische Momente feststellen, sondern 

auch in der Verehrung einiger Heiliger. 

Die Reliquien des h l . Benno, » eines der bevor

zugten Heiligen der Gegenreformation" 2 4 3 , der als 

Bischof von Meißen unter Heinrich IV als Slavenbe-

kehrer gewirkt hatte, waren von Albrecht V er

worben und 1576 in der Neuveste beigesetzt worden. 

Seit Wilhelm V sie am Bennotag, dem 16. Juni, 

1580 in die Frauenkirche übertragen ließ, wird der 

h l . Benno als Schutzpatron Münchens verehrt. 1603 

gründete Maximilian dann zu Ehren des Heiligen die 

Bennobruderschaft. 

Der Bennokult gewinnt seinen besonderen politischen 

Aspekt wenn man ihn in Zusammenhang mit Luthers 

Abhandlung gegen den Heiligen sieht; der Anlaß 

für Luthers Schrift war die 1523 von Papst Hadrian 

IV erfolgte Heiligsprechung Bennos. Ihre hohe 

künstlerische Ausprägung fand die Bennoverherrlichung 

in dem Reliquienschrein, dem an zentraler Stelle in 

der Frauenkirche errichteten Bennobogen und der von 

242) vgl. Amtl.Führer,a.a.O., S.104 

243) Riezler VI, S. 246. 
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Maximilian in Auftrag gegebenen, von Feter Candid 

in Silber getriebenen Büste. 2 4 4 

Bald nach seiner Überführung nach München begann 

der neue Heilige schon Wunder zu wirken • gesam

melt und gedruckt fanden diese Ereignisse überall 

Verbreitung und zeigten so den Nutzen der gläubigen 

Verehrung eines von Luther geschmähten Heiligen. 

Der Bennokult wuchs rasch an - täglich wurden 

mehrere Zentner Kerzen im Dom verbrannt 2 4 ^ -

wie auch seine Schutzpatronfunktion rasch ins a l l 

gemeine Bewußtsein einging. Eine Tagebuchaufzeich

nung des Dr. Mandl aus dem Hunger- und Pestjahr 

1648 zeigt dies deutlich und spiegelt die von 

Maximilian geförderte Glaubensrichtung wider, Maria 

und Benno wird für ihre Hilfe gedankt: 

" die Stadt München aber hat der liebe Gott 

durch Fürbitt seiner wehrtigsten Muetter und 

des heyl. Benonis von der infection erhalten." 

b) Johann Nepomuk - Cosmas und Damian 

Als weitere gegenreformatorisehe Heilige, deren 

Verehrung sich bald in München und Bayern einbürgert 

seien noch der Prager Heilige Johannes Nepomuk, der 

" von den Jesuiten statt des Ketzers Johannes Huß 

in Böhmen zur vorzüglichen Verehrung aufgestellt 

wurde" sowie die Artzheiligen Cosmas und Damian 

erwähnt, deren Häupter unter Wilhelm V nach München 

gekommen waren, deren Gebeine aber erst Maximilian 

244) v g l . Lieb, München »a.a.O., S. 111 f f . 

245) vgl. S e z i e r , VI, S. 249. 

246) z i t . nach L.Westenrieder, Neue Beyträge zur 

vaterländischen Historie, München (̂  1817), 

Bd. 10, S. 14. 

247) Söltl,a.a.O., S. 34. 
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1648 erwerben konnte - in dem kostbaren Schrein 

eingeschlossen, in dem sie noch heute in der St 

Michaelskirche ruhen. 2 4 8 

IT. Tugenden und Eigenschaften eines Pürsten 

1. Die Tugendlehre 

a) Tradition 

Der nicht sehr lange zweite T e i l der Monita 

Paterna s t e l l t Ferdinand Maria in einer Tugendlehre 

die wesentlichen Eigenschaften eines Fürsten vor 

Augen. Die Tradition derartiger lehren, " die den 

europäischen Herrenschichten von Homer bis Fenelon» ^ 

gemeinsam waren, schlug sich auch hier nieder 

Der 'Mann edler Abkunft' war nach Aussage dieser 

Schäften zur Tugend geboren, weshalb gerade an 

ihn "Tugend als eine hohe und strenge Forderung 

herantritt». M a g s i o h a u c h d a s ^ * 

Tugenden verlagert haben oder neue in den Tugend

begriff einer Zeit aufgenommen worden sein, s o 

. steht doch hinter allem noch das - geschlossene 

Weltbild antiker Herkunft." 2 5 1 

Auch die Monita, in diezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j'a ein großer T e i l antiker 

Literatur eingeflossen i s t , steht in dieser ge-

248) vgl. Schnell, Barock,a.a.0., S. 1 7 0 

2 4 9) 0. Brunner, Osterreichische Adelsbibliotheken 

des 15. bis 18. Jh. in: Neue Wege z u r y e r f a s s u n g s _ 

und Sozialgesch., Göttingen( 1t 9 56), S.1 5 5- 1 68 
z i t . S. 160. ' 

250) a.a.O.', S. 161. 

251) a.a.O. 
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samteuropäischen Tradition. Formal zeigt sich dies 

an ihrer Einteilung; der erste T e i l der Monita 

läßt sich unter den Begriff der pietas, der zweite 

unter den der probitas fassen, während der dritte 

unter die vier Kardinaltugenden i u s t i t i a , prudentia, 
25 

temperantia und fortitudo eingeteilt werden kann. 

Dennoch greifen natürlich hei einem Werk, das 

zum praktischen Gebrauch geschrieben wurde, die 

einzelnen Themen ineinander und die einzelnen 

Tugenden werden unter mehreren Aspekten behandelt. 

b) Fürst als Vorbild 

Als Vater seiner Untertanen i s t es für einen 

Fürsten unumgänglich, sich selbst tugendhaft zu 

verhalten, denn wie Lipsius das Verhalten eines 
253 

Fürsten " ein heimliches, Gesetz" nennt und 

Bodin davon spricht, nichts sei natürlicher, als 

wenn die Untertanen ihr gesamtes Verhalten dem des 

Herrschers angleichen, J^ so sieht auch Maximilian 

den Fürsten als großes Vorbild seiner Untertanen: 

" Vom gueten Exempl. 

Nach Deinem Vorbilt als nach einem Maasstab 

werden Deine Undergebene ihre Sutten, und 
2' 

zwar mehrern thails zum yblern abmessen ..." 

Dazu gehört auch die Mäßigung der leiblichen Be

dürfnisse: 
O C . f i 

" Den Leib i s t nit alles zuezulassen... *' 252) vgl. Dollinger, Max. und Lipsius,a.a.O, S.246. 

253) z i t . G. Oestreich, Lip. als Theoretiker, a.a.O, 

S. 54. 

254) Bodin,a.a.O., Buch IV, Kap.6, S. 614. 

255) Monita, 111/16. 

256) a.a.O., II/1. 

http://OC.fi
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c) Bas 'rechte Maß 1 

Die Ermahnung zur Mäßigung steht im Mittelpunkt 

dieses ganzen Abschnittes. Die einleitenden Worte 

machen dies deutlich: 

" Gegen sich selbst dß rechte maaß zugebrauchen. 

Gegen Dir selbst bist Du schuldig, lieber Sohn 

Ferdinand, das rechte Maas Deines gemüeths z,u-

gebrauchen und Dich der wahren Tugent zube¬

flei s s e n , auch Deines Leibs billichmässie-e 
2 57 

sorg zutragen." '' 

Adam Contzen^ ermahnt im gleichen Sinn zur pudicitia 2 

zu der auch die Abwehr des 'Standeslasters' des ~~ 

16. Jahrhunderts, die Trunksucht, gehört. Auch die 

Monita warnen davor: 

" Die trunckhenheit flieche. 

... dann es verblendet das e d l i s t e im Menschen, 

und weillen nicht wenig Narrheit darbey, rer-

dunckhelt sye die Göttliche Liechter dess 

Himmels, der Geistlichen Sachen und dess Ge

mainen Weesens Wohlergehen..." ^59 

Des weiteren wird Ferdinand Maria ermahnt 
" Eines geschämmigen gemüeths und wahrhaften 
Mündts" 2 6 0 

zu sein und nicht auf seine Neigungen zu achten, 

" Die gemiethsneugungen, als v i l l solche un

ordentlich, seint stetts zubestreitten." 

In der letzten Bemerkung aus diesen Ermahnungen 

" Sicheres m i t t l wider den zohrn" 2 ^ 2 

257) Monita, II. 

258) vgl. Seils,a.a.0., S. 110. 

259) Monita, II/2. 

260) Monita, II/3¬

261) Monita, II/5¬

262) Monita, II/7. 
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i s t ein Nachklang der antiken Stoa gegeben 

vi e l l e i c h t vermittelt durch Adam Contzen, der den 

römischen Kaiser Marc Aurel, dessen 1 Selbstbe

trachtungen T auf der Philosophie der Stoa basieren, 

als Ideal eines Herrschers in seinen l i b r i decem 
263 

anführt. •* Ein weiterer Hinweis auf eine mögliche 

Beschäftigung Maximilians mit der Gedankenwelt 

Marc Aurels i s t i n der Aufstellung einer Nachbild

ung aus dem 16. Jahrhundert des Reiterstandbildes 

des Kaisers gegeben, die sich im 'Saal des Rates* 

befunden hatte. 2 6 4 

Dieser ganze Abschnitt der Monita gemahnt auch sehr 

stark an das r i t t e r l i c h e Tugendideal der • triuwe, 

maze, erbaermde, staete, kiusche" 2 6 ^ . 

Über die'-Wurzeln des maximilianischen Tugendbegriffs, 

wie er sich in den Monita widerspiegelt, geben 

Äußerungen seines Beichtvaters Aufschluß. Adam 

Contzen begreift Tugend gemäß Aristoteles und 

Thomas von Aquin als "inneren Habitus*, " als 

dauernde in Willen und Gefühlsrichtung bestehende 
266 

Geneigtheit zum Guten." 

Da gemäß dieser Lehre die Verbindlichkeit der 

Tugenden nicht nur der Vernunft, sondern auch 

Gottes Gebot entspringt, i s t es nicht nötig, das 

Lob der Menschen für gute Werke zu erhalten. 

Maximilian drückt diesen Gedanken so aus: 

" Mann solle niemallen darumben was guets 

wirckhen, damit man ein Lob erhalte. 

... sondern es solle Dir genueg sein, wan 

Du Gott Selbsten als eine zeugnus und Be-

263) vgl. Seils, a.a.O., S. 107. 

264) vgl. Amtl. Führer,a.a.0., S. 65. 

265) vgl. G. Ritter, Machtstaat-und Utopie, München 

( 2 1941), S. 21... 

266) vgl. Seils, a.a.O., S. 120. 
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lohner Deiner guetten werckhen haben mögest." 2 6 7 

In dieser Ansicht läßt sich auch die Begründung 

für die üblichen nichtöffentlichen Almosenver

teilungen der Fürsten sehen. Tugend als das " Wis

sen um die Idee des Guten" t r i t t in den Monita , 

wie auch bei Contzen, neben " die ursprüngliche 

adlige Tugend der Tapferkeit." 2 6 8 

d) prudentia - prudentia mixta 

Damit rückt die Staatslehre der Monita patrena 

aber deutlich von dem wesentlichen Standpunkt der 

lipsianischen Staatstheorie, der prudentia mlxta, 

jab. Hatte Lipsius die " QnminoTenz" der^jtaatsklüg-
! heit-und. des. S.t.aatsutilitarismusl, 2 6 9 in den 

Mittelpunkt seiner Lehre gestellt, erklärten die 

Monita - in unzweifelhafter Übereinstimmung mit 

einer Aristotelesstelle 2 7 0 - a l l e i n die Weisheit 

als eigentliche Tugend eines regierenden Fürsten: 

" Prudentia propria imperantis virtus est." 2 7 1 

Die prudentia-mixta- L ehre Justus Lipsius
 2 7 2 , die 

Gedanken Machiavellis wiederaufgreift, bedeutet 

das Zugeständnis an einen Herrscher, etwas Be

trug unter die politische Klugheit zu mischen. 

Dabei unterscheidet Lipsius drei Stufen des Betrugs, 

wobei er allerdings nur den geringen Betrug, wo

zu Mißtrauen und Geheimhaltung gehören, zugesteht. 2 7 3 

267) Monita 1/23. 

268) Brunner, Adliges Landleben,a.a.0., S. 77. 

269) Dollinger, Lip. und.Max., a.a.O., S. 246. 

270) Aristo. Pol. III, 3., vgl. Schmidt, Erziehung,S.104. 

271) Monita 111/28^--

272) vgl. G.-Oestreich, Lip. als Theoretiker,a.a.O., 

S. 58 f. 

273) a.a.O., S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 9. 
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Er faßt diese Art von Klugheit in den Vergleich, 

" ein Regent müsse sowohl Löwen- wie Puchsart 

haben," 7 4 - e i n e s d e r berühmten Bilder aus 

Machiavellis 'Principe'. 2 7 5 

Bevor die Tugenden im einzelnen und i n ihrer An

wendung auf die Regierungspraxis betrachtet werden, 

s o l l zuerst die künstlerische Manifestation dieses 

Programms erläutert werden. 

2. Das Programm der Residenzfassade 

a) Die Tugendallegorien 

Die monumentale Residenzfassade, die Maximilian 

1606-1616 zur Schwabinger Gasse hin errichten ließ, 

nimmt in ihrem Figurenprogramm die Gliederung 

der Monita voraus. 

Die beiden dreiteiligen Portale - für Volk und 

Landesherr getrennt - , die triumphbogenartig 

angelegt und zugleich fast altarhaft gesteigert 

sind» bekrönen die von Hans Krumpper gefertigten 

allegorischen Figuren der vier Kardinaltugenden. 

Über dem nördlichen Portal, liegen auf den Giebel

schrägen 'prudentia' und ' i u s t i t i a ' , über dem 

südlichen Fürstenportal die 'fortitudo' und 

'temperantia' - alle vier deutlich durch Inschriften 

gekennzeichnet. In ihnen wurden die « Kardinal

tugenden heiligmäßigen Lebens als Grundtugenden 

2 74) a.a.O., S. 58. 

2 n ^ v g l . Principe,a.a.0., Kap. 18. 

276p Lieb, München,a.a.O., S. 108. 
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für den christlichen Herrscher übernommen," 2 7 7 

denn bei jeder Heiligsprechung wurden gerade 

diese Tugenden als von dem Heiligen besonders 

geübt herausgestellt. 

b) Gesamtsicht der Passade 

Die beiden Portale, aus deren Lage sich das 

antiklassische Motiv der gesperrten Mittelachse 2 7 8 

ergibt, werden von der Patrona Boiariae überragt-

die Tugend der pietas steht an der Passade sicht

bar über den vier Kardinaltugenden, wie sie in 

den Monita im ersten Abschnitt vor allem anderen 

behandelt wird. In den dargestellten fünf Tugenden 

wird auch an die klassischen Herrschertugenden er

innert - pietas, i u s t i t i a , prudentia, constantia 

und fortitudo. 2 7 9 

Der 'militante' Charakter der Patrona innerhalb 

der Passade - » die Residenz trägt das Gnadenbild 

weithhin sichtbar an der Passadenstirn wie ein 
PRO 

Feldzeichen» - läßt deutlich werden, daß. für. 

die Ikonologie » dieser exemplarischen Schöpfung 

der Gegenreformation» 2 8 1 die christliche Vor

stellungswelt bestimmend war. Diesen strengen 

2 77) K. Busch, Die Residenz in München, in: Der 

Mönch im. Wappen, München (1960), S. 259 - 285, 

z i t . S. 271. 

278) E. Bachmann, Neuveste und Maximil. Residenz, in: 

Bayerland, Sonderhf. Residenz, Hf. 4, Jg..62 

S. 121- 126, z i t . S. 126. 

279) S. Skalweit, Das Herrscherbild des 17. Jh. i n : 

Absolutismus WdP,a.a.O., S. 248-268, zit.S.254. 
280) Bachmann,a.a.O., S. 126. 

281) a.a.O. 
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Ausdruck empfand auch Westenrieder zwei Jahrhunderte 

später, für ihn glich die Residenz einer reichen 

Prälatur: 

" Ich hätte das Gebäude eher für eine reiche 

Prälatur angesehen, zumal die Jungfrau Maria 

als die Patronin von Bayern so groß daran 

steht." 2 8 2 

In dieser Aufstellung einer Muttergottes an der 

Passade i s t auch der alte bayerische " Volksbrauch 

eines heiligen Hausbildes" 2 8 5 übernommen worden. 

Eine weitere Betonung des bayerischen Elements 

l i e g t in der Ausführung der Passade als Putzfront. 

" Laß das ganze Architektursystem der Passaden 

statt r e l i e f i e r t e r Formen 2 8 4 » - das für einen 

Palazzo übliche - " nur aufgemalt wurde, i s t ein 

Moment, das mehr auf Alt-Münchner Tradition als auf 

auswärtige Einflüsse hinweist.» 2 8 5 Hiermit setzt 

sich die maximilianische Residenz auch deutlich 

von der Landshuter ab, deren Außenbau mit Rustika

quadern, kräftigen Reliefierungen, Gesimsen und 

einem Mezzaningeschoß dem italienischen Palazzobau, 

besonders dem Palazzo - del. Te in Mantua,. verpflichtet 

282) Westenrieder/fficolai, In München Anno 1782 

Ndr. München (1970),der Reisebeschr. von 1782 

und 1781, hrsg. von L. Hollweck, S. 27. 

283) Lieb, München,a.a.0., S. 108. 

284) v g l . die Fassaden an der Residenzstrasse und 

zum Max-Joseph-Platz. 

285) München und seine Bauten, hrsg. v. B ayr. Architek. 

und Ingenieurverein, München (1912), S. 107. 

286) E. Bassermann-Jordan, Die dekorative Malerei der 

Renaissance am Bay. Hof, München ( 11900), S. H. 
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c) Die Löwenpaare an den Portal en 

Die Löwenpaare, diedie beiden Portale bewachen, 

sind Arbeiten von Hubert gerhard für das geplante 

Grabmal Wilhelms V in der St. Michaelskirche. 2 8 7 

Bezüglich ihrer mit interessanten Emblemen gezierten 

Schilde, die sie zwischen den Vorderpfoten in Kopf

höhe des Betrachters halten, findet sich in der 

kunsthistorischen Literatur nur die Aussage, daß 

die allegorischen Reliefs dieser Schilde im Auf

trag Maximilians 1616 von Hans Krumpper gefertigt 

und nachträglich eingesetzt wurden. 2 8 8 

Die Schilde zeigen am nördlichen Portal einmal ein 

Schiff auf stürmischen Wellen mit einem Kompaß im 

Vordergrund, darüber das Motto ' Qua sidere qua 

siderite'. Der andere Löwe hält eine Sonne, umgeben 

von den Worten ' Supera simul et infera'. Die 

allegorischen Darstellungen der Löwen am südlichen 

Portal zeigen auf dem einen Schild einen Felsen i n 

mitten stürmischer Wogen mit dem Motto ' Distractas 

longe remittit', während auf dem anderen eine große 

Renaissanceuhr, die mit den nötigen Gegengewichten 

versehen dargestellt i s t , mahnt 'xemperato pond-

eribus motu'. 

Über eine mögliche und durchaus wahrscheinliche 

Beziehung zwischen diesen beiden Schildpaaren und 

den Jeweiligen Tugendallegorien über den Portalen, 

findet sich in der neueren kunsthistorischen 

Literatur keinerlei Hinweis. 

Geht man aber die älteren Reisebeschreibungen aus 

der Zeit Maximilians und Ferdinand Marias durch, 

findet sich in Baidasare Pistorinis • Descrittione 

287) vgl. Lieb, Mühehen,a.a.O., S.97 

286) vgl. Amtl. Führer, a.a.O., S. 7 
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compendiosa del Palagio Elettorale d i Monaco1 von 

1644 eine Beschreibung der Passade, die die 

allegorischen Darstellungen auf den Schilden genau 

wiedergibt. Bei Kalmbach 2 9 0 jedoch findet sich zu

sätzlich die Interpretation der dargestellten Symbole; 

deshalb sei im folgenden Kalmbachs Beschreibung 

wiedergegeben: 

" Auff den obern Porten i s t einerseits die Weiß

heit zusehen ein vorsichtige Regentin der mensch

lichen Zufällen deren Haupt gecrönet mit Maul-

beer-Blättern die Augen in ein auffgeschlossenes 

Buch gerichtet in der Hand haltet sie einen 

Kolben der herunden auffwartende Low s t e l l e t vor 

ein Schiff welches unter den saussenden Winden 

und wüttenden Meer-Wellen unbewögt freudig und 

behertzt da stehet sich auff seinen Glück-

Stern verlassend mit folgender Umbschrifft. 

Qua sidere, qua sid e r i t e . 

Ein schöne Andeutung jener unbeschreiblichen 

Beständigkeit deß grossen Maximiliani I. welcher 

als ein getreuer Schiff-Patron das ihme anver

traute und von allen Seiten so grimmig angefal

lene Schiff deß Römischen Reichs und der wahren 

Religion wider sovil grausame Anstoß der mächti

gen Peinde besonders deß von mehrmals erhaltenen 

^ Sigen-tragenden Schweden.vorsichtiglich geleitet 

und beständig beschützet. 

Dem andern Theil dises Portals zieret die Be-

rechtigkeit welche in der rechten Hand einige 

auß Wermuth geflochtene Zweig haltet in der 

Lincken aber mit dem Römischen Burgermaister 

289) MHS, cod. i t . 409. Im folgenden z i t . nach der 

Übersetzung von E. Weinberger (1926). 

290) Ch. Kalmbach, Triumphirendes Wunder-GeDäu, 

MünchenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( 17 19 ) , S. 4 f f . 
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Beyhl pranget auff deren Brust die Sonne glantzet 

durch ihren herunden stehenden Löwen allen ein 

gleiche Gutwilligkeit versprechend. 

Supera simul, & infera. 

Eine allen Äegenten höchst nöthige Tugend welche 

bey dem Chur-Hauß Bayrn a l l z e i t löblich gegrünet. 

Die andere Porten hat rechter^Seythen die 

Starckmütigkeit bestigen einen schrofig unnd 

unbesteiglichen Felsen umbarmend deren Rucken 

an einem sigreichen Kolben ruhet welcher auff 

die Chur-Bayrische Hercules wartet der herunden 

auffwartende Low lasset einen Felsen sehen 

welcher die heranfallende Meer-Wellen dapffer 

zurück weiset mit diser Sinnschrifft. 

Disstractas longe remittit. 

HIemit erinnere ich mich deß unerschrockenen 

Heldenmuths deß glorwürdigen Kayser Ludwigs 

welcher nicht a l l e i n die vilfältig ihme al l e r 

Orthen zugestossene Widerwärtigkeiten dapffer 

zurück gewisen sondern auch seine Feind mit 

sigreicher Hand a l l z e i t gedemütiget. 

Auff der lincken Seiten der Porten ruhet die 

Massigkeit ein scharpffe ZuchmeiSterin un

ordentlicher Begürden alles richtend gemäß 

der rechten Vernunfft derenthalben sie auch 

mit einer durch Gewicht und Gegengewicht recht 

geordneter Uhr sich versehen nächst folgender 

Beyschrifft. 

Temperato ponderibus motu.11 

Auch hier sind in den Kunstwerken wichtige politische 

Interpretationen verborgen; Maximilian als Retter 

des. Reiches und der wahren Religion, die Gerechtig

keit als hervorragende Tugend des Kurhauses und 

der von Maximilian besonders verehrte Kaiser Ludwig 

als bayrischer Herkules. 

i 
i 
i 
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V .Regierungsmaxime 

1. i u s t i t i a 

Die Tugend der i u s t i t i a steht am Anfang des d r i t 

ten Kapitels der Monita ' Wie sich ein Purst gegen 
291 

seinen Underthonnen verhalten s o l l e 1 . 

Maximilian l e i t e t es mit der Mahnung ein, der Fürst 

solle nichts tun, was nicht rechtens oder zulässig 

sei und er s o l l nicht nur sehen, was er zu ver

walten nahe, sondern wie er dies zu tun habe: 

* Von der gerechtigkeit gegen dennen underthonnen. 

Ein Fürst solle nichts unternemmen, was nicht 

recht und zuelässig i s t . Ihme li e g t ob, stetts 

vor Augen zuhaben nit al l e i n , was ihme zuver

walten anverthraut i s t , sondern auch wie ihme 
292 

er ein solches zuverwalten thrauth." 

Die folgenden Ratschläge betreffen die lustizpraxis, 

was wiederum deutlich werden läßt, daß die Monita 

auch als praktisch verwendbarer Regierungsleitfaden 

gedacht waren. 

Recht s o l l weder durch Bestechungen oder Begünstig

ungen zu erhalten sein: 

" Das Recht solle nicht durch schanckhungen, 
293 

gunst und Ehrgeiz zuerhalten sein." 

Des weiteren wird Ferdinand Maria ermahnt, Räte und 

Richter rechtzeitig und gebührend zu entlohnen, da

mit sie nicht auf die Bestechungsgelder angewiesen 291) Monita III. 

292) Monita III/ 1 f 

293) Monita III/ 3. 
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seien: 

" Die Rhät und rechtsprecher sollen Ihren ge-

biehrenten Soldt r i c h t i g und zu rechter zeit 

bekommen. 

... uf das Sy nit ursach haben, solchen ab¬

gang durch unzulässige Mi t t l zusuechen; 

widrigenfalls wirdt die schuldt auf Dich als 

den Eürssten ankommen und a l l e r schaden, so auf 

nachlässigkeit oder Ungerechtigkeit ervolget, 

yber Dich und das ganze landt Straffbahrlieh 

und erbärmblich ausgepreittet werden.n J ^ 

Es s o l l auch dafür gesorgt werden, daß Gerichts

verfahren rasch behandelt werden, was nicht unbe

dingt üblich war, denkt man an die sich hinschlep

penden Prozesse vor dem Reichskammergericht. 

" Die Gerichtshändl sollen nicht auf die lange 

Banckh geschoben werden." ^ J 

Ein ebenso großes Verdienst wie Maximilians Be

mühen um eine unparteiische und gerechte Iustiz 

s t e l l t der am 29.9.1616 erstmals veröffentlichte 
296 

' codex maximilianeus 1 dar, der fast das " ge

samte weltliche, bürgerliche und öffentliche Recht 

umfaßt" ; wie er auch als erstes Gesetzbuch Straf

recht, Gantprozeß und das Jagdrecht zusammenfaßt. 

Mit der immer mehr fortschreitenden Rezeption 

des Römischen Rechts, das die ständischen F r e i 

heiten bereits weitgehend eingeschränkt hatte, 

konnte der Landesherr " in eigener Machtvollkommen-
297 

heit Gesetze erlassen." So hatte Maximilian der 

Landschaft auf dem Landtag von 1612 den Entwurf des 

294) Monita III/4. 

295) Monita III/5. 

296) vgl. Riezler, VI, S. 62. 
297) Bosl, Repräsentation,a.a.O., S. 208. 
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Gesetzeswerks vorgelegt, " ohne sie an der Kodi

fika t i o n wesentlich zu beteiligen." 2 9 8 Den Aufbau 

einer durchgehenden Gerichtsbarkeit des Landesherrn 

stand dabei weder die bestehende Hofmarksgerichts

barkeit noch die niedere Gerichtsbarkeit der Stände 

mehr im Wege. 

Hatten die Stände damit - wie bei der Steuerver

waltung oder der Polizeihoheit - ihre Kontroll

funktion verloren, so mußte nunmehr der Landesherr 

für eine tatsächlich Recht schaffende Iustiz sorgen. 

Pur diese trug er nunmehr auch die alleinige Ver

antwortung - auch in diesem Bereich wird eine vor

mals äußerliche Kontrolle in das Gewissen des 

Einzelnen, hier des Landesherrn, hineingenommen. 

2. temperantia 

In den in den Monita folgenden Abschnitten, die 

unter dem Begriff der temperantia zusammengefaßt 

werden können, findet sich zuerst wieder die vom 

stoischen Tugendbegriff abgeleitete Mahnung gegen 

unversöhnlichen Zorn. 2 9 9 Der Purst solle gegen 

niemanden Zorn hegen, damit nicht Gott gegen ihn 

ewigen Zorn hege, wie auch um die Rechtsprechung 

nicht zu behindern - Maximilian sieht deutlich, 

wie verheerend die persönlichen Fehler eines Landes

herrn in dem von ihm abhängigen absolutistischen 

Herrschaftssystem wirken können; 

Hiette Dich, das Du gegen iemandten unver

söhnlichen zohrn tragest, damit Gott n i t auch 

gegen Dir mit Ewigem Zorn verfahre; dann gar 

gefährlich i s t es, ob nit einen Pürsten in 

298) a.a.O. 

299) vgl. Monita II/7. 
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volziechung der gerechtigkeit einige Räch 

oder ain gar zu heissiger eyfer zustraffen zu 

gemüeth komme." 3 0 0 

So i s t es auch klug, in der Aburteilung von Ver

brechen das rechte Maß zu wahren, denn allzu große 

Strenge gegen die Untertanen könne einen so starken 

Haß zur Folge haben, daß ein Aufstand losbricht: 

" ... das die alzu grosse Strengheit gegen 

dennen underthonnen die hierdurch suechente 

forcht in einen solchen hass gegen ihren herrn 

verkert, welcher woll gar zu einen allgemainen 

Aufstandt bewögt werden kan. 

Die untergebene villmehr mit der güette er

halten, als mit der Strenge verdorben. Einem 

Fürssten sollen die ybermässige bestraffungen 

so widerwerttig gleich einem Medico die Todten-

leichen sein; die wahre Kunst und das rechte 

Lob eines Regenten i s t , seine undergebene v i l l 

mehr mit der güette erhalten, als mit der 

Strenge verderben." 3 0 1 

Dasgleiche Wissen um die Gefährlichkeit des Hasses 

der Untertanen findet sich bei Machiavelli, der dem 

Fürsten ebenfalls rät, wenn schon nicht geliebt, so 

doch nicht gehaßt zu werden. 5 0 2 

Der Vergleich des Fürsten mit einem Artz in den 

Monita mahnt an eine Stelle in den l i b r i decem, 

i n der Contzen das Vorgehen gegen die vom rechten 

Glauben Abgefallenen mit der Handlungsweise eines 

Artzes, der mit klug angewandter Gewalt den Kranken 

behandelt, vergleicht - wobei dieser nicht zögern 

s o l l , a l l e Mittel zu versuchen. Contzen schreibt: 

300) Monita III/8. 

301) Monita III/7. 

302) v g l , Machiavelli, Principe, a.a.O., Kap. 16. 
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" Prima quidem ratio, quod in fidibus faciunt 

musici, ut paulatim ad concentum reducant, et 

in morbis medici qui humiores noxios particu-

latim, et per intervalla subducunt, i t a quo-

que in Republica faciendum, quae errorum, et 

superstitionum aegritudine laborat. Kon probo 

tardos, et inefficaces languidorum Processus, 

cum saepe ä conatu desistitur, omnia quae ad-

niheri possunt, tentanda suadeo; sed lento firma-

que gradu ne praecipitetur. Cenia imperia, et 

monitiones nie penrimum prosunt." 3 0 3 

Mit diesem Ratschlag, alle verfügbaren Mittel anzu

wenden, lassen sich Maßnahmen wie die Religions

überwachung und das Spitzelwesen rechtfertigen -

wobei der subjektiven Interpretation des Landes

herrn, was dabei noch erlaubt i s t , nur durch die 

christlichen Gebote Einhalt geboten werden kann. 

Die Abschnitte 9,10, und 11 geben Zeugnis von 

Maximilians Überzeugung der bessernden Wirkung ge

rechter Strafen: 

" Wan die V e r b r e c h e r werden abgestrafft sein, 

i s t es genueg, wan sye einmahl erfahren, das 

Sye unrecht gethan... hingegen die ienige, so 

unrecht gethan haben, gehen mit mehrern eiffer 

in sich Selbsten, wan Sye dess Pürssten Gnad 

und dessen milde widerumb empfindten." 5 0 4 

Der Herrscher s o l l sich hierin Gott zum Vorbild 

nehmen, der auch die sündigen Menschen wieder in 

Gnade aufnimmt: 

" Hierin folge Gott nach, welcher die ienige 

so auch öffters gesündiget haben, doch nit 

gleich bestraffet, sondern selbe nach ihrer 

303) Contzen, l i b r i decem,a.a.O., II, 18,2, S. 95 

304) Monita III/9. 
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Verbesserung widerumb zu Gnaden ufnimbt." 

Werden jedoch Bestrafungen nötig, s o l l die Strafe 

nicht vom Fürsten, sondern von anderen Personen 

verhängt werden; Gnadenerweise dagegen s o l l der 

Purst selbst verteilen - dergleiche Ratschlag 

findet sich sowohl bei Bodin wie bei Machiavelli: 5 0 < 

" Wan aber ie einer zubestraffen i s t , lasse 

ein solches durch einen andern Mündt gesche¬

chen; dann uf solche weis wirdt Dir kein zorn 

vorbrechen, sondern Dein hoche Persohn wird 

dardurch in mehrern ansechen verbleiben, auch 

die Gemüether Deiner untergebenen weniger ver-

lezt werden. Was aber Gnaden Sachen seint, : 

solche Kanst Du selbst verthaillen, damit Du 

den schuldigen Danckh darvon a l l e i n empfangest." 

3. fides 

Ferdinand Maria wird die Tugend der fides ans 

Herz gelegt, da ihre Nichtbeachtung die Gesellschaft 

in ihren Grundfesten erschüttern würde: 

" A l l e s , was Du sagst und versprichst... 

sollest Du h e i l l i g halten; wan Du dises ausser 

acht lassest, gehet das stärckhste Bandt der 

Menschlichen Geselschafft zu Trimmern.'1 3 0 8 

Die hier zu findende Reflexion auf die möglichen 

gesellschaftlichen Auswirkungen der Tugenden oder 

Untugenden eines Fürsten zeigt, daß eine starke 

Motivation zur Einhaltung dieser Tugenden in der 

305) Monita 111/10. 

306) .Bodin, vgl.: Buch IV, Kap. 6, S. 625 f. in den 

l i v r e s six,a.a.O. zu Machiavelli,a.a.O., Kap.19. 

307) Monita 111/12. 

308) Monita 111zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ 17. 
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Vermeidung politischer Wirren lag, was - dies war 

Maximilian offensichtlich klar - im neuen Herr

schaftssystem weitgehend vom Charakter des Pürsten 

abhing. 

4. modestia 

Modestia, die Tugend der Bescheidenheit, em

pfehlen sowohl Lipsius als auch Adam Contzen dem 

Pürsten; Maximilians Beichtvater begreift modestia 

als Wissen um die eigene Unzulänglichkeit» und die 

klare Vorstellung von den eigenen Vorzügen und 

Mängeln» y, während Lipsius die Bescheidenheit als 

römisch-stoische Tugend mit den Worten empfiehlt: 

» Gedenke, daß Du ein Mensch bist, ein armer und 

nichtiger Mensch.» 5 1 0 Auch Maximilian steht in 

dieser Tradition, wenn in den Monita geschrieben 

wird: 

" Je grösser der Pürsst, ie eingezogner und 

sanfftmiethiger s o l l er sein ... ein Purst sol

le betrachten, a l l e s , was auf der Welt i s t , 

seye sterblich und ungewis; ie höcher er seye 

gestigen, ie gefährlicher seye es, gleichwie 

die höchste päumb fahlen Können." 5 1 1 

5. prudentia 

Die eigentliche Tugend eines regierenden Purst 

i s t jedoch die Weisheit in ihrer christlich-aristo 

lischen Ausprägung: 

309) Seils,a.a.O., S. 112. 

310) Oestreich, Lip. als Theoretiker,a.a.0., S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 4. 
311) Monita 111/18. 
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" Die Weisheit i s t die aigentliche tugent 

eines Regierenten herrn; diser i s t der a l l e r -

kluegiste, welcher Ihme selbst, was in der 

sach zuthuen, zu Rhat dienen kan." 5 1 2 

6. Die Innenausstattung der maximilianischen 

Residenz 

Hinweise, daß diese Regierungsmaximen der Monita 

künstlerisch dargestellt wurden, finden sich in den 

Annales Boicae Gentis. Adlzreiter berichtet, daß 

Maximilian von ihm selbst ausgesuchte Apophthegmata 

im Neubau der Residenz anbringen ließ. 

Da diese Ausführungen Adlzreiters in der kunst

historischen Literatur über die Residenz bisher 

nicht beachtet worden sind, können die folgenden 

Ausführungen nicht mehr sein, als ein erster, sicher 

unvollständiger Versuch, den Zusammenhang zwischen 

den Aussagen der Annales und denjenigen der Monita 

mit den Darstellungen in der Residenz erhellen. 

Adlzreiter berichtet.nach einer Lobrede Maximilians: 

" Spirant eximiam sapientiam selecta ab ipso 

Apophthegmata, varijs Emblematis novi Palatij 

inscripta. 

Ad Monarchiae effigiem. 

Quid est Monarchia, n i s i t r i a suspira? 

obtinendi, amittendi, retinendi. 

312) Monita 111/28. Der l a t . Text lautet: Prudentia 

propria imperantis virtus est. Prudentissimus 

est, qui per se consulere potest, quod in rem s i t . ' 
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Ad Magnanimitatem. 

Gloriae fumum spernit Magnanimitas 

Ambitio quaerit. 

Ad Sapientiam. 

Natura noverca, Sapientia mater est, 

i l l a nos animalia, i s t a homines 

f a c i t . 

Ad imaginem Co n s i l i j . 

Consilium fid e l e , liberum, constans, 

tacitum. 

Ad O f f i c i a Principis 

Princeps debet esse non solum armis decoratus, 

sed etiam legibus armatus, ut utrumque tempus reo 

possit gubernari, & bellorum & pacis. 

Ad prudentem personarum electionem. 

Dijudicatio, delectus, expetit ac s e l i g i t Candi-

dam famam, sobrietatem,fidem, genus, abstinen-

tiam, religionem, mores, ingenium, 

doctrinam, sapientiam-

Leider gab Adlzreiter keinerlei Hinweise, wo sich 

diese Sinnsprüche dargestellt fanden. 

Sieht man jedoch nach diesen Apophthegmata wieder

um die ältere Literatur durch, so finden sich so

wohl bei Kalmbach 3 1 4 wie bei P i s t o r i n i und Palla-

313) Adlzreiter, Annales,a.a.0., Pars III, liber 

XXXV, XX, S. 612 f. 

314) Ch,. Kalmbach, Triumphirendes Wunder-Gebäu, 

München (1719), Die Beschreibung Kalmbachs 

geht auf B. Pi s t o r i n i zurück, vgl. Anm. 289. 

und S. 87/88. 
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vicino Beschreibungen der herzoglichen Zimmer, 

aus denen eindeutig hervorgeht, daß die von Adlz

r e i t e r überlieferten Sinnsprüche in den Trier-

und Steinzimmern zu sehen waren. Ein T e i l der von 
316 

Peter Candid zur Ausschmückung der Residenz¬

gefertigten Gemälde, die die Apophthegmata ent

hielten oder allegorisch darstellten, konnte noch 

vor den Zerstörungen von 1944 fotografiert werden; * 

leider i s t ein großer T e i l der maximilianischen 

Residenz nach und nach verschiedenen Katastrophen 

zum Opfer gefallen. Schon in der Zeit Ferdinand 

Marias, 1674, wütete ein Brand in dem Trakt zur 

alten Schwabinger Gasse, bei dem die Deckenbilder 

teilweise beschädigt wurden. 5 1 8 Der 1799 erfolgte 

Umbau des Nordtraktes und schließlich der große 

Residenzbrand 1750 hatten den 'Kaisersaal' schon vor 

dem 19. Jahrhundert vernichtet. Von den für den 

Kaisersaal gefertigten Gemälden konnten nur noch 

die nach Skizzen Candids gemalten im Luitpold

gymnasium fotografiert werden. 

a) Kaisersaal 

P i s t o r i n i , auf dessen Beschreibung der maximilian

ischen Residenz im folgenden zurückgegriffen werden 

s o l l , schildert zunächst den sogenannten Kaiser

saal. 

Mit der Bezeichnung Kaisersal, die sich für die 

315) R. Pallavicino, I Trionfi d e l l ' Archiettura nella 

soutousa Residenza di Monaco, München (1667). 

316) v g l . B. Volk-Knüttel, Peter Candid, Hofmaler 

Maximilians I. von Bayern, ungedr. Diss, 

Frankfurt/M. (1964). 

317) bei Bassermann-Jordan.^a.a.0.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~f~^/o4 
318) vgl. Bassermann-Jordan,a.a.O., S. 116 f. 
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Münchner Residenz von den Besuchen Ferdinands I. 

oder LeopoldszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I . herleiten ließe, hatten viele 

große Klöster oder Residenzen des 17. und 18. Jahr

hunderts ihre Festsäle geschmückt. 3 1 9 Der Begriff 

kennzeichnete nicht einen bestimmten Saaltypus, 

" sondern l e d i g l i c h eine repräsentative Lokalität, 

die durch die Anwesenheit eines Kaisers einmal 

besonders geehrt worden war. Ihre besondere Be

deutung gewannen die Kaisersäle aus ihrer Aus

schmückung.» 3 2 0 Die Historienszenen großer Kaiser, 

die Ahnengalerien und genealogischen Programme l a s 

sen die Kaisersäle » als dreidimensionalen Rahmen 

für eine konkrete Idee« 3 2 1 erscheinen. Die imper

ialen Ahnenversammlungen in den Kaisersälen Öster

reichs von den antiken bis zu den Habsburger Kaisern 

dokumentiert mit dieser ununterbrochenen 'Genea-

logia Caesarea' die monarchische Tradition des 

Römischen Reiches " und damit auch die Legalität 

des Hauses Habsburg." 3 2 2 

Dasgleiche g i l t , auf die bayerischen Herrschaftsver

hältnisse übertragen, für den Münchner Kaisersaal. 

Die monumentale Kaisertreppe, bis zum letzten Krieg 

erhalten, war mit Stuckfiguren geschmückt - " am 

untersten Podest Karl der Große und Ludwig der 

Bayer, am mittleren Treppenlauf Otto von Wittels

bach. Die Abstammung von Karl dem Großen und da

mit von den antiken Kaisern wird durch diesen 

von unten nach oben reichenden genealogischen 

Aufbau sinnfällig gemacht. Das Programm setzt sich 

319) vgl. A. Herbst, Zur Ikonologie des barocken 

Kaisersaals, in: Hist. Verein Bamberg, 106. 

BerichtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (19 70 ), S. 20 7-344. 

320) Herbst, a.a.O., S. 213. 

321) a.a.O. 

322) a.a.O., S. 215. 
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fort bis zu den Stuckbüsten bayrischer Herzöge über 

den Türen, welche das Hauptportal des Kaisersaals 

flankieren." 5 2 3 

Die " Eifersucht auf die Habsburger" • 5 2 4\ ein be

stimmender Zug der bayrischen P o l i t i k vom 16. bis 

18. Jahrhundert schlägt sich auch in diesem Programm 

nieder, in dem der Anspruch auf Rangerhebung des 

Hauses Wittelsbach als alter 'casa imperiale' 

deutlich zum Ausdruck kommt. 

Daß diese Interpretation den Zeitgenossen durchaus 

geläufig war, zeigt Kalmbachs Widmung seines Buches 

an Max Emanuel, in der er Maximilian I der Wieder ( ! ) 

herstelluhg der Kurwürde rühmt; 

" ... i n dem Glorreichen Helden Maximiliano I 

ab dessen Klugheit Ihne gantz Teutschland vor 

einen der Weisesten hielte dero Namen biß an 

die Sternen erhoben ... ich seinen Rhum auff 

disen allzuengen Platz nicht melden kan. Was 

dannenhero weder meine Vermögenheit noch diser 

enge Begriff zufassen vermag thut mit seiner" 

Vollkommenheit das ienige Stück verherrlichen 

was Er i n Widerherstellung der Chur-Würdte dem 

gtamenhaus gewürcket warinfalls vor einig hund

ert Jahren das Glück so zureden gesündiget hat." 

Als ersten, ins Auge springenden Schmuck des 

Kaisersaals beschreibt Pistorini eine große Porphyr

statue, die, von verschiedenen Tieren umgeben, in der 

Rechten eine vergoldete Lanze, i n der Linken einen 

goldenen Palmzweig hält und deren Haupt von goldenen 

Strahlen umrahmt i s t . Die Unterschrift kennzeichnet 

323) Volk-Knüttel, Candid,a.a.0., S. 150. 

324) E. Straub, RepraesentatioMaiestatis, Diss. 

München (1969), MBM 14, S. 173. 

325) Kalmbach, Wunder-Gebäu,a.a.O. , S.4. 
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die Figur als Virtus, » die aigentliche tugent 

eines Regierenten herrn.» 3 2 6 » über diesem Schmuck

stück steht zur Bekrönung, wie gegenüber, das 

Wappen des erlauchten bayrischen Hauses.» 3 2 7 Der 

Saal war mit aus Stuck reli e f i e r t e n Ornamenten 

Sirenen, Satyrn, Faune und andere bizarre Figuren 

und Blattwerk» 3 2 8 dekoriert - der manieristische 3 2 9 

Zeitgeschmack äußert sich in diesen Ornamenten 

ebenso wie in'den Grotesken, die ehemals die 

Kaisertreppe schmückten. Die Gemälde des Saales 

stellten kirchliche und weltliche Geschichten dar, 

so angeordnet, daß sie sich jeweils entsprachen. 3 3 0 

Die reichvergoldete Decke war mit drei Gemälden ge

z i e r t . Das erste s t e l l t e » eine betagte Frau auf 

weissen Wolken sitzend und mit der linken Hand ein 

grosses offenes Buch haltend, .das sie aufs linke 

Knie stützt (dar) mit dem Zeigefinger der Rechten 

weist sie auf eine Inschrift hin, das i s t symbolisch 

für Sophia, die Göttin der Weisheit und es muss 

notwendigerweise die Weisheit sein, denn die In

schriften, die jenes Buch enthält sind die folgen

den: Substanz, Quantität, Qualität, Relation, Aktion, 

Passion weiter Güte, Einheit, Wahrheit, das Wo, das 

Wann, die Lage und die Beschaffenheit, Genus, Spez

ies, Differenz, Proprium und Accidens, Form, Mater

i e , Einschränkung, Veränderung, Zerstörung; mit 

diesem Gesetz bringt die Natur alle Dinge hervor 

und erhält sie.» 3 3 1 Umgaben^ist die Gestalt von 

den sieben freien Künsten, Grammatik, Rhetorik, 

326) Monita 111/28. 

327) P i s t o r i n i , a.a.O., S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 1. 

328) a.a.O., S. 33. 

329) vgl. A. Hauser, Der Manierismus, München (1964). 
330) vgl. Pi s t o r i n i , a.a.O., S. 34. 

331) a.a.O., S. 40. 
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Dialektik, Astrologie, Geometrie, Arithmetik und 

Musik, wie von den Allegorien der Gelehrsamkeit 

und Klugheit. " Auf einem Sockelstück, das zum Ab

schluß dieser Zeichnung dient, findet sich folgen

des Motto: 

Natura noverca sapientia mater est, 

i l l a nos animantes ista homines f a c i t . " 3 3 2 

Hier findet sich also eines der von Adlzreiter 

überlieferten Apophthegmata. 3 3 3 

Das Mi t t e l b i l d beschreibt Pistorini wieder in 

allen Einzelheiten. Es zeigt in einem grossen 

Oval fünf auf Wolken sitzende Frauengestalten, die 

verschiedene Attribute in Händen halten; auf jeder 

Wolke i s t ein erklärendes Motto zu lesen. 

Diese Inschriften ergeben aber erst zusammen ihren 

Sinn, wie auch Adlzreiter dieses Apophthegmata als 

Ganzes überliefert hat. Die oberste Gestalt i s t 

unterschrieben ' Gloriae fumum', die beiden unter 

ihr thronenden mit 1 Honoris ludum! und \ laudis 

fucum', und die wiederum unter diesen sitzenden 

werden erklärt mit' Spernit magnanimitas1 und 

' Ambitio querit'. 3 3 4 

".-'Man muss darauf hinweisen, dass die Inschrif

ten unter diesen vier Piguren a l l e im Zusam

menhang stehen mit dem Motto des weltlichen 

Ruhmes; denn wenn man von dem des Ehrgeizes 

weiter liest/zu dem des eitlen Ruhmes, so folgt 

ambitio querit laudis fucum gloriae fumum. 

Nimmt man dagegen das Motto der Grossmut und 

der Ehre der Welt, so findet man 

spernit magnanimitas honoris ludum, gloriae fumum. 

332) a.a.O., S. 4-3. 

333) vgl. Potokopie im Anhang, Bild 1. 

334) vgl. Fotokopie im Anhang, Bild 2. 
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Nun i s t der Rauch dieses Ruhmes der Welt ein 

Rauch von so durch dringendem Tabak... 

bis schließlich der Mensch den Schaden merkt 

und die verfluchten Pfeifen des Ehrgeizes, des 

eitlen Ruhmes und der weltlichen Ehren zer

bricht und sich den beruhigenden Zuckerstücken 

der Grossmut zuwendet ... Und nun wendet er 

sich dem Besitz des ewigen und dauernden him-
335 

mlischen Ruhmes zu ..." 

Das dritte Bild des Kaisersaales schließlich n zeigt 

eine Gestalt an einen erhabenen Ort entrückt, auf 

Wolken sitzend, die in der rechten Hand den B l i t z 

hält und in der linken einen grünen Ölzweig. Sie 

wird gedeutet als die ersehnte Herrschaft." 3 3 6 

Zu dieser Gestalt blicken die " vier grössten und 

bedeutendsten Herrscher dieser unserer Welt" auf, 

" der Assyrer, der Perser, der Grieche und der 

römische Kaiser. Mit folgendem Motto auf der Basis: 

Quid est monarchia n i s i t r i a suspiria 
337 

obtinendi retinendi amittendi?" 

Somit befanden sich also drei der von Adlzreiter 

überlieferten Sinnsprüche., als allegorische Dar

stellungen an der Decke des Kaisersaales. 

b) Bie Trierzimmer 

Die anderen Apophthegmata befanden sich in den 

sogenannten Trierzimmern, den ehemaligen Ratszim

mern. Diese Zimmer " dienten ihrem ursprünglichen 

335) P i s t o r i n i , a.a.O., S. 45 f. 

336) a.a.O., S. 46. Vgl. Anhang, Bild 3. 

337) a.a.O., S. 47. 
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T i t e l und Thematik ihrer Deckenbilder zufolge re

präsentativen Regierungsakten kleineren Umfangs." 5 3 8 

Die heute sogenannte Ritterstube, deren Decken

bilder Peter Candid 1611-1616 anfertigte, findet sich 

ausführlich bei Kalmbach beschrieben; darauf s o l l 

im folgenden zurückgegriffen werden. 

Das M i t t e l b i l d der Decke im ersten Zimmer, das Kalm

bach betrat - heute die Ritterstube 3 5 9 - zeigte 

" ein^Fürstliche Persohn, welche auff einem 

Königlichen Thron sitzend mit dem in Händen 

habenden Regimentsstab diser Seits gantze 

Kriegsheer anführet jenseyts aber die Fridens-

Angelegenheiten veranstaltet mit folgenden 

Beyschrifften: Princeps debet esse non solüm. 

Zu rechter Seyten erscheinet ein tapfferer 

Kriegs-Obrister ... Armis decoratus sed, 

Zur Lincken stell e t sich ein Rechtsgelehrter 

von besonderer tfeißheit ... Etiam legibus 

armatus. In der Mitte l i s e i c h zwey andere 

Schrifften. Ut utrumque tempus Recte" possit 

gubernare. 

Diser Seyts findet sich ein wolgerichtes 

Kriegs-Heer ein ... Et bellorum, 

JEnerseyts erlustiget das Aug die Lieblich

keit eines mit schönen Blumen gantz über-

häufften Garten ... Et Pacis. " 3 4 0 

Hier findet sich also der vierte von Adlzreiter auf

geschriebene Sinnspruch: Princeps debet esse non 

solüm armis decoratus, sed etiam legibus armatus, ut 

utrumque tempus recte possit gubernare, et bellorum 

et pacis. 

3 3 8) Brunner, Amtl. FührerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Residenz,a.a.0 ., S. 5 7. 
3 3 9) vgl. a.a.O., 3 . 58 f. 

3 4 0) Kalmbach,a.a.O., S. 134 f. 
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Für das Deckenbild des ehemaligen Audienzzimmers 3 4 

das sechste Zimmer der Raumfolge, überliefert 

Kalmbach eine leicht von Adlzreiter abweichende 

Wortfolge derselben Inschrift: 

" Dijudicatio, Delectus, Expendit, ac s e l i g i t , 

Genus Candidam Nigram Famam Sapientiam 

Doctrinam Ingenium Mores Religionem Fidem 

Sobrietatem." 3 4 2 

Wie aus Kalmbachs Beschreibung hervorgeht, war 

Jedem Wort ein kleines illustrierendes Bild zuge

ordnet; dijudicatio und delectus zeigen einen 

weisen, alten Mann, genus einen Menschen mit einer 

goldenen Kette, candidam ein Kind, sapientiam 

ein U r t e i l Salomons, doctrinam eine Studierstube, 

Ingenium einen Lorbeer- und Palmzweig, mores einen 

mit Früchten behangenen Zweig, religionem einen 

Altar, fides eine aus Wolken hervorgestreckte Hand, 

die Kupfergeschirr hält und sobrietatem einen 

Wasserkrug auf einem karg gedeckten Tisch. 

Abweichend_von Adlzreiter erwähnt Kalmbach zu 

famam neben dem Adjektiv Candida auch nigra. 

Darüberhinaus geht aus Kalmbach hervor, daß die von 

Adlzreiter mit der obigen Inschrift gebrachte 

abstinentia in einem anderen Bild dargestellt war. 

" Auff dem wunderkünstlichen Camin finde ich 

die Bildnus Octaviani deß Kaysers bey dessen 

rechter Hand sich die Tugend^einstellet mit 

dem Fuß die Erdkugl trettend darbey dise an-

nembliche Wort zulesen Faveo. 

Die lincke Seyten haltet das Glück innen mit 

ihrem unbeständigen Rad ... mit disem Wort 

Servio. 

341) vgl. Brunner, AmtU Führer,a.a.0., S. 64. 

342) vgl. Kalmbach, a.a.O., S. 143 f f . 
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IN der Mitte wird die Enthaltung vorgebildet 

gar erbar bekleydet mit zurück gezogenen 

Armb von einem mit Gold Silber und andern 

kostbaren Sachen belegten Tisch sambt folgender 

Beyschrifft. Pidem non vendo. 

Herunden i s t zulesen^ Abstinentia." 

Es mag sein, daß die fraglichen Darstellungen erst 

unter Ferdinand Maria angebracht wurden. Wahr

scheinlich i s t jedoch, daß die Darstellungen von 

Adlzreiter nicht erwähnt wurden, denn, wie Kalm

bach im T i t e l seines Werkes schreibt, umfaßt seine 

Beschreibung " Kunst-Stücken deren in denen ehe-

vor heraußgebnen Beschreibungen niemahls gedacht zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"34.4 

worden." 

Vom Schmuck des nächsten Zimmers, des Saales des 

Rates, in dem sich die Nachbildung der Reiterstatue 

Marc Aurels befunden hatte, gibt Adlzreiter nur die 

Inschrift des mittleren Deckenbildes - eine Allegorie 

auf die guten Ratgeber, während sich bei Kalmbach 

eine anschauliche Beschreibung findet. 

" Bas sibende Zimmer zeiget in der obern Decke 

einen alten Greissen mit einem langen Rock 

bekleydet behanget mit einer Ketten haltet 

in der Hand ein Buch von einer Nachteul be

wahret zeiget einen Spiegl in welchem die drey 

Alter deß Menschen z i e r l i c h vorgebildet seynd 

beleuchtet von einem Hechten Himmels-Strahl 

darbey der von einem Delphin umbfangene Ancker 

zusehen. Umd diser Alte i s t nichts anders als 

Consilium. 

DEssen rechtschaffene Eygenschafften die herge

setzte Rundell an Tag geben. 

343) a.a.O., S. 145 f. 

344) v g l . Kalmbach Titelblatt 
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Dann e r s t l i c h laßt ein Mann in einem blau mit 

Sternen besetzten Mantl sehen so eine Saul fest 

umarmet mit disen Worten Constans. 

Ein anderer welcher einen Hund liebkoset und 

ein Uhr erhebet auch ein erschröckliches auß 

einem Weib und Löwen zugerichtes Wunderthier 

mit Füssen t r i t t darbey ein Rohr zusehen mit 

falschen Betrugs-Anglen verhäckelt. Fidele. 

LIser haltet in der rechten Hand einen dem , 

Gott deß Stillschweigens Harpocrati schon ge-

opfferten Pfersich mit der lincken Hand aber 

ruhet er auff einer Tafl warbey geschriben stehet 

Est,est,non,non. 

ZU Füssen zeiget sich ein Salamandra, und f o l 

gendes Wort: Liberum. 

JEner dürr und runtzelte von Angesicht nimmer 

vorlieb auff einem harten Stein zusitzen be

decket das halbe Angesicht mit einem roth und 

blauen Mantel beschliesset seinen Mund und ver-

petschiert ihn gleichsamb damit er deß S t i l l 

schweigens gewohne haltet den rechten Fuß über 

einen in die Erd hart geschlagenen Nagl dar-

durch die s t e i f f e Verborgenheit der ihme an

vertrauten Geheimnussen an Tag zugeben. Dar

bey nechst andern sinnreichen Vorbildungen 

l i s e ich: Tacitum. 

ES solle nemblich ein guter Rath beständig, 

getreu freymütig und verborgen seyn." 

Im ganzen gesehen sind die Darstellungen i n diesen 

Zimmern die Illustration zu den Eigenschaften eines 

guten Rates, wie sie die Monita Paterna beschreibt. 

Überhaupt darf die Übereinstimmung der im Kaiser

saal und den Trierzimmern dargestellten Themen mit 

den Ratschlägen der Monita festgestellt werden. 

345) a.a.O., S. 148 f. 
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VI. Regierungspraxis 

Die beständigste Regierung i s t für Maximilian die-

ienige, die die Untertanen vergnügt leben läßt, was 

dann der F a l l i s t , wenn der Fürst t e i l s geliebt, 

t e i l s gefürchtet i s t . 

" die beständigist und sicherste Regierung i s t , 

mit welcher die underthonnen vergniegt leben; 

dises aber geschieht thails, wan sye sich für 

den Fürsten förchten, thails wan Sye für den 

Fürsten sorg tragen und in ihne sechen, das 

er dennen betrangten verschonne, die Straffen 

mit milde vermischet und selbe nit mit a l l zu 
346 

grosser hocheit ..." 

Ist das Vergnügen und der gute Wille der Untertanen 

eine große Sicherheit für den Bestand eines Staats

wesens, so dürfen darüber die anderen Grundpfeiler 

einer geordneten Regierung, Heer, Geld und Festungen, 

nicht vergessen werden. 

" Nach Gott seint 4 haubtgrundtsaullen in einer 

wohl angeordneten Fürstlichen Regierung zu

setzen: Zum Ersten eine Kriegsmacht, so v i l l 

vonnöthen; zum andern eine paarschafft an Gelt, 

wormit man auflangen Kan, sovil genueg i s t ; 

zum dritten haltbare Schlösser, orth und 

vösstungen, warmit man nicht a l l e i n die feundt. 

abhaltn, sondern auch die aufriehrische Bürger 

und underthonnen in zaumb halten Kan, absoder-

l i c h die neuerworbene, welchen nit leicht zu 

thrauen ist 3 4 7 bis sye ihren alten Herrn ver

gessen , in gewahrsamb erhalten zukönnen; und 

346) Monita III/6, vgl. S. 39. 

347) Hier könnte durchaus die Oberpfalz gemeint sein. 
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Vierttens stehet die Gröste macht und sicherist 

stärckhe in der vergniegenheit und guetten w i l l 

der underthonnen." 3 4 8 

1. Finanzen 

Das Aufgabengebiet, dessen glänzende Bewältigung 

Maximilians Ruf in ganz Europa verbreitete, war 

die Finanzpolitik. 

Hatte er von seinem Vater 1598 einen mit Schulden 

überlasteten Staat übernommen, so hinterließ er 

trotz des langen Krieges geordnete finanzielle 

Verhältnisse. Wie sehr für Maximilian die Finanzen 

Dreh- und Angelpunkt der Politik waren, hatte schon 

sein Brief anläßlich des Passauer Bistumsstreites 

gezeigt. 

Die Einsicht, daß eine gesicherte finanzielle 

Basis für einen Staat lebensnotwendig sei, begann 

sich erst allmählich durchzusetzen. So konnte 

Bodin, der die Finanzen " als Nerven des Staates" 5 5 0 

bezeichnet, den Fürsten den uns selbstverständlich 

anmutenden Rat geben, Spareinlagen zu bilden. 

a) Indirekte Steuern - herzogliche Monopole 

Ein wichtiges Mittel des Landesherrn, die Ein

künfte des Staates zu verbessern, bildeten die i n 

direkten Steuern, die auf bestimmte Produkte ge

schlagen wurden. Daneben verschafften die herzog

lichen Monopole, vor allem das Weißbier- und Salz-

348) Monita 111/41. 

349) vgl. S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 17. 

350) Bodin, a.a.O., Buch VI, Kap. 2, S. 855. 
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monopol, dem Herzog große, von den Ständen unabhäng

ige Einnahmen, Das lukrative Weißbiermonopol -

über die starke Konkurrenz der Weißen Bräuhäuser 

hatten sich die Stände auf beiden von Maximilian 

abgehaltenen Landtagen beschwert - war den 

bayrischen Herzögen 1602, nach dem Aussterben der 

Degenberger, die dem Weißbier schon einen großen 

Markt gesichert hatten, zugefallen. J J 

"Von diesem, wie vom Salzmonopol, dessen Direktorium 

am 12.12.1603 der Hofkammer zugesprochen worden war 3 3 3 

flößen dem herzoglichen Kammergut große Summen zu; 

so waren 1593 24- Kreuzer auf die Scheibe Salz ge

schlagen. Gegen Ende der Regierungszeit Maximilians 

belief sich der Reingewinn aus dem Salzmonopol auf 

mehr als 100 000 f l . 3 5 4 Vor diesem finanziellen 

Hintergrund konnte er eine Machtpoltik betreiben, 

die abgesichert war. 

Als die Oberbegriffe von Maximilians Finanzpolitik 

können Sammlung, Aktivierung und Rationalisierung 

genannt werden. ^ Er gab nicht weniger Geld als 

sein Vater aus, dafür aber v i e l " gezielter, kon

zentriert auf wenige Funkte und nicht im voraus und 

auf Schulden, sondern rechtzeitig." 3 ^ 

b) Hofkämmer 

Die Reform der Hofkammer, die im Gegensatz zu 

den Ständen das Recht hatte, die Ausgaben nach den 

Einnahmen zu richten, der Ausbau des Geheimen 

351) vgl. Riezler VI, S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 19 5 . 

352) vgl. Wittmütz, Gravamina,a.a.O., S. 85. 

353) vgl. Riezler VI,. S. 200. 

354) vgl. a.a.O. Auch: H. Ockel, Die Entstehung 

des landesherrlichen Salzmonopols, Berlin (1899). 

355) vgl. Dollinger, Finanzreform,a.a.O.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3. 283. 

356) a.a.O., S. 15 . 
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Rates trugen neben der Reform des indirekten Steuer

aufkommens wesentlich zur Verbesserung der kur

fürstlichen Finanzen bei. Vor allem zentrierten 

die politischen und rechtlichen Strukturveränder

ungen, die die Reformen nach sich zogen, 3 5 7 den 

Staat völlig auf die Person des landesherrn. 

Mit dem römisch-rechtlich begründeten Begriff der 

Steuerhoheit und dem daraus abgeleiteten Recht der 

gleichmäßigen Besteuerung 3 5 8 - was bei den i n 

direkten Steuern v o l l zum Tragen kam - hob Maxi

milian den, mit Einschränkungen so zu nennenden, 

Dualismus des Ständestaates aus den Angeln. 3 5 9 

c) Besteuerung 

Die Erhebung von Steuern dient dem Allgemein

wohl, weshalb sie mit Verstand und nie unter falschem 

Vorwand eingezogen werden sollen, vor allem sollen 

sie sich nach dem Einkommen der Untertanen richten: 

" Es sollen die Straffen, die Steuren und An

lagen mit verstandt, Klueg, vorsichtig und nur 

zu nuz dess allgemainen Weesens auch gegen 

denen schlechtisten mit gewiser maaß vorge

nommen werden. ... Weillen die Steurn nur 

nach beschaffenheit der noth und nach dem ver

mögen der underthonnen zufordern sein, sollen 

selbe auf falschem vorwandt niemallen ein

gebracht werden." 3 6 0 

Die gleichmäßige Belastung, vor allem durch die 

indirekten Steuern, hatte auch zur Folge, Teile 

357) vgl. a.a.O., S. 80. 

358) vgl. a.a.O., S. 69. 

359) vgl. a.a.O. -

360) Monita 111/47. 
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des nicht mehr finanzkräftigen Adels an den Rand 

des Ruins zu bringen. Anfang 1648, während der 

Verhandlungen der Regierungskommissare mit den 

Landschaftsverordneten, brachten die Ständever

treter " bittere Klagen über den finanziellen 

Ve r f a l l , besonders des Ritterstandes" vor. 

Der Kurfürst h i e l t dagegen, " daß a l l e Untertanen 

ohne Unterschied des Standes als Glieder der Ge

sellschaft, die den Schutz des Staates genießt, 

auch zu den ordentlichen Steuern beizutragen habe." 

In dieser Antwort Maximilians klingt ein wesent

licher Punkt an - die Gesellschaft schützt sich nicht 

mehr selbst, sondern diese Punktion hat nunmehr 

der Staat übernommen, dessen einzig legitimer Ver

treter daher Abgaben wie strikten Gehorsam ver

langen kann. Die Gleichmäßigkeit der Besteuerung 

war sicher durch den Krieg beschleunigt worden, vor 

allem als es nötig geworden war, die Steuerschraube 
•z  £  -i 

immer stärker anzuziehen. 

Über dem wirtschaftlichen Aspekt des Staates stand 

aber immer noch der politisch-religiöse. Maximilian 

ließ lieber finanzkräftige Bürger i n evangelische 

Reichsstädte abwandern, als religiöse Zugeständnisse 

zu machen. Um die dadurch entstandenen Lücken im 

Wirtschaftsleben zu schließen, mußte der Handel 

angeregt werden. So erklärte die Hofkammer schon 

1591 " es dürfe kein Pleiß gespart werden, um 

Handel und Gewerbe ins Land zu ziehen." 3 6 4 

Vor allem sollte dies durch steuerliche Maßnahmen 

361) Riezler VI, S. 53. 

362) a.a.O. 

363) vgl. a.a.O., S. 51 f f . 

364) P. Stieve, Zur Geschichte des Finanzwesens 

unter Wilhelm V.und Maximilianl. i n : Sitz. 

Ber. der Bay. Akademie, (1881), Heft 1, 

S. 19 - 9 4, z i t . S. 5 0 . 

362 
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erreicht werden. 1612 forderte die Landschaft 

Privilegien für Gewerbe und 'Hantierungen' zu 

gewahren, denn die strengen fiskalischen Maß

nahmen hätten den Gewerbetreibenden die Befürcht

ung eingeflößt, " da etwann ain gewerb in ainen 

schwung gebracht ... dasselb werde den Handels

leithen entzogen, oder man schlage alß dan sonssten 
365 

ainen z o l l oder etwas anders darauf" , wo

durch das Geschäft sich nicht mehr lohne. 

Dabei verkannte, die Landschaft den frühabsolutis

tischen Fiskalismus, der seinen Zweck nicht nur 

in sich selbst sah, sondern zugleich als Mittel zur 

Schwächung des politischen Gegners diente, 

wobei sich die Finanzpolitik nicht nur gegen die 

Stände wandte, sondern " auch gegen die durch 

verschiedene Paktoren ( Bevölkerungszuwachs, geistes

geschichtliche Komponenten usw.) ausgelöste 

soziale Unruhe und Aufstiegstendenz." 

d) Der persönliche Umgang des Fürsten mit Geld 

Für den privaten Umgang mit Geld wird Ferdinand 

Maria in den Monita patema vor a l l z u großer F r e i -

giebigkeit und Verschwendung, um nicht den Haß 

der Untertanen zu erregen. Verschwenderischer 

Umgang mit Geld i s t nur erlaubt, um Verdienste 

zu belohnen oder einen Anreiz zu besserem Ver-

365) Kreimer (Hg.), Der landtag'im Herzogthum Baiern 

im Jahre 1612, (1803), S. 102. 
366) vgl. Dollinger, Finanzreform, a.a.O., S. 277. 

367) a.a.Oi 
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halten zu geben. 

" Ein Fürst solle frey£ebig sein und absonder

l i c h erkantlich gegen die wohlverdienten, da

mit die tugent seinen gebüehrenten Lohn be

komme, wohl auch zu Zeiten gegen die ienige, 

so es n i t zum bessten verdient, uf das sye 

dardurch besser werden oder wenigist nit 

schaden bringen." 3 6 8 

" Die Freygebigkeit ohne Maas i s t ein Muetter 

der Armueth ... Mit einem wortt, ie mehr Du 

verschwendest, ie weniger werden die Hof Kazen 

und dess gemainen Weesen..Bluettögl ersöttiget; 

die schazcammer wirdt durch dergleichen Hof-

beitlschneider nach und nach aufgelährt und 

bringen dise unersöttliche -Maulmacher genze 

ländter in das grösste verderben, dahero 

kombt der allgemaine hass uf die grosse Herrn; 

der Fürst macht sich dardurch unbeliebt bey 

dem Volckh und das gemaine Weesen f a l l e t yber 

den hauffen. " 3 6 9 

*iier klingt noch eine Warnung an - die von Schmeich

lern und 'Hofbeitlschneider', die noch in einem 

eigenen Abschnitt präzisiert wurde; ein für die 

Fürstenspiegel durchaus übliches Thema. 3 7 0 

Der Reichtum des Fürsten wie des Staates hängt von 

den finanziellen Verhältnissen der Untertanen ab: 

" die sicherste goldtgrueben i s t vermögliche 

underthonnen zuhaben, welches n i t nur ihnen, 

sondern bevor Dir sehr nuzlich sein wird; dess 

Fürsten Reichthumb Kan nicht lang bestehen, 

wan die armuth bey dennen underthonnen yber-

368) Monita 111/21. 

369) Monita HI/22. 

370) vgl. Machiavelli, a.a.O., Kap. 23, wie auch 

Contzen,a.a.0., Buch VI, Kap. 1. 
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handt nimbt." 3 7 1 

e) Wirtschaft Bayerns zu Beginn des 

17. Jahrhunderts 

Bei den finanzpolitischen Ratschlägen Maximilians, 

wie sie in den Monita paterna niedergelegt;.sind, 

i s t zu bedenken, daß sie nicht in eine Zeit wirt

schaftlicher Prosperität fallen, sondern ganz im 

Gegenteil in von starker Inflation und 'Kriegs

wirtschaft' geprägte Jahre, was durch die Depression 

des beginnenden 17. Jahrhunderts noch verschlimmert 

wurde• 

Die'Eingriffsmöglichkeiten des Herzogs in diese, 

komplizierten wirtschaftlichen Zusammenhänge waren 

äußerst begrenzt - so war, obwohl Maximilian ver

sprochen hatte, daß der halbe Batzen wertbeständig 

bleiben solle, sein Wert so sehr gesunken, daß ein 
372 

Gravamen von 1626 den Batzen ganz verbieten wollte. 

Die Inflation des beginnendenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 17. Jahrhunderts er

reichte in Bayern in den 20er Jahren ihren Höhe

punkt. Da der Herzog gerade zu dieser Zeit dringend 

Geld brauchte, " behalf er sich mit vermehrtem 
373 

Geldumlauf und größerer Verschuldung" , was die 

Inflation noch anheizte. Hatte sich die Geldent

wertung von 1619 an noch kontinuierlich entwickelt, 

s t e l l t e dann der " offene Ausbruch, der. konfessionel-
374 

len Feindseligkeiten eine scharfe Zäsur dar." 

Von 1598 bis Mai 1619 war der o f f i z i e l l e Reichs-
371) Monita 111/25. 

372) vgl. Wittmütz, a.a.O., S. 63¬

373) a.a.O.. 
374) Altmann, Kipper und Wipper, a.a.O., S. 166. 
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talerkurs in Bayern um 33,3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA $> gestiegen - von Mai 

1619 bis Juni 1622 aber um 525 die privaten 

Reichssortenkurse sogar bis zu 1000 

Darüberhinaus machte der Ausfall der bayerischen 

-Reichssortenprägungen, der in Zusammenhang mit der 

fürstlichen Thesaurierungs- und Hortungspolitik 

stand, die Reichssorten in Bayern zur Mangelware. 

Dies bedingte eine immense Verteuerung der bayer

ischen Exporte, die mit der Zurückhaltung des 

dörflichen Agrarangebotes und der wettbewerbslosen 

Monopolstellung der städtischen Handwerker schließ

l i c h » Geld und Ware» dorthin ziehen ließen, " wo 

das Geld am höchsten gehandelt wurde." 

Bei diesen wirtschaftlichen Verhältnissen i s t es 

umso erstaunlicher, welche Einanzmacht Bayern zu 

Beginn des Dreißigjährigen Krieges darstellte. 

f) Städte 

War durch gleichmäßigen Steuerdruck und Re-

katholisierung in den herzoglichen Gebieten bereits 

vor dem Krieg ein einheitlicher Untertanenverband 

im Entstehen begriffen, so wurden die Städte, be

sonders die kleineren, erst nach 1648 durch In

f l a t i o n , und Krieg unter die landesherrliche Auf

sicht gezwungen. Dies s t e l l t e jedoch nur den End

punkt einer Entwicklung dar, die zu Beginn des 16. 

Jahrhunderts ihren Anfang genommen hatte,und die 

seit der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts" immer 

rascher fo r t s c h r i t t . 

Durch die generelle Erteilung der Niedergerichts

barkeit an alle landesherrlichen Städte 1557, die 

375) v g l . a.a.O..,- > 

376) a.a.O., S. 168 
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für jede Stadt die Rechtslage genau fixierte, 5 7 7 

hatte der Herzog die Möglichkeit erhalten, die 

Rechtsprechung zu überwachen und sich immer mehr 

in die städtischen Angelegenheiten einzumischen. 

Mit dem Vordringen herzoglicher Beamte in z i v i l 

rechtliche Bereiche und vor allem dem Überwechseln 

vieler Bürger von den städtischen auf herzogliche 

Gerichte 5 7 8 zogen diese auch die freiwillige Ge

richtsbarkeit, die Beurkundung von Rechtsgeschäften 

und andere V e rw altungsrechte, die Beschau, das 

P o l i z e i - und Auf Sichtswesen an sich. 5 7 9 

Auch die Städte mit eigener Hochgerichtsbarkeit 

blieben von der Verstaatlichung nicht verschont. 

So verlangte Maximilian auf dem Landtag von 1605, 

daß die Pfleger, die landesherrlichen Beamten in der 

Stadt, von den Mitgliedern des äußeren Rates nach 

deren Wahl einen Eid abnehmen sollten, " womit er 

den Versuch unternahm, die Mitglieder des äußeren 

Rates zu landesherrlichen Beamten zu degradieren." 5 8 0 

In einigen Städten versuchte er sogar eine neue 

Wahlordnung durchzusetzen, die zum Ziele hatte, die 

Ratsmitglieder auf Lebenszeit zu wählen d.h. sie 

zu verbeamten. Nach dem Ende des Krieges führten 

diese Versuche in vielen Städten dazu, daß die 

landesherrlichen Pfleger die Bürgermeister und 

Ratsmitglieder einfach ernannten. 

Damit waren auch die Städte in den einheitlichen 

Untertanenverband eingegliedert worden. Das Unter

binden der städtischen Freiheiten war jedoch da

durch begünstigt worden, daß die Städte " ihre 

Freiheiten nicht allein als Stand, sondern in Form 

377) vgl. Wittmütz,a.a.O., S. 34. 

378) vgl. a.a.O., S. 35. 

379) vgl. a.a.O. 

380) vgl. a.a.O., S. 36. 
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herzoglicher Privilegien besaßen." 5 8 1 

Maximilian steht hier, wie bei der Religionspolitik, 

am Kulminationspunkt einer Entwicklung, die in 

Bayern schon das ganze 16. Jahrhundert durchzog. 

Dies ermöglichte auch bereits vor dem Dreißig

jährigen Krieg ein frühabsolutistisches Herrschafts

system, das nach 1648 ohne große Schwierigkeiten 

noch weiter ausgebaut werden konnte. 3 8 2 

2. Die Räte 

a) Beamtentum 

Seit dem Aufstieg gelehrter Räte, meist römisch-

rechtlich gebildeter Juristen, in die Regierungs

zentren Anfang des 16. Jahrhunderts, hatte sich die 

Landesherrschaft zunehmend verbürokratisiert. 

Waren die Beamten im 14. Jahrhundert noch auf den 

Landesherrn und das Land verpflichtet worden, hatte 

Albrecht V 1576 diesen Eid auf die Landesfreiheiten 

abgeschafft, womit das bis dahin p o l i t i s c h neutrale 

Beamtentum auf die Seite des Herzogs gebracht 

wurde, der nunmehr a l l e i n über Besoldung: und Auf¬

stieg entschied. D 

Verschiedene, seither mit dem Begriff des Beamten

tums eng verbundene Maßnahmen waren schon vor 

Maximilians Regierungsantritt üblich. So war das 

das Bestallungsdekret bereits seit langem einge

führt. Nebenverdienste hatte Albrecht V verboten 

und eine Anstellung auf Lebenszeit hatte sich im 

381) a.a.O., S. 37. 

382) vgl. Bosl, Repräsentation, a.a.O., S. 217. 

383) vgl. Riezler VI, S. 70. 
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allgemeinen durchgesetzt. 

Wie die Finanzverwaltung läßt sich auch die Be-
384 

amten- und Behördenstruktur am bes~en mit den 

Schlagworten der Rationalisierung und Durchstruk-

turierung charakterisieren; wie ja diese beiden 

Bereiche nicht i s o l i e r t gesehen werden dürfen, da 

sie zusammen mit dem Aufbau eines neuzeitlichen 

Heeres erst den absolutistischen Staat ermöglichten. 

Das studierte, oft aus dem städtischen Patriziat 

stammende Beamtentum, " dem das Amt zum Lebensbe

ruf wurde und dessen Wohl und Wehe sich mit dem 

seines Pürsten eng verband11 y 3 wurde durch seine 

Abhängigkeit vom Landesherrn zur unentbehrlichen 

Stütze des Staates. Mit der Einrichtung eines Hof

rates 1501 in Bayern und der festen Organisation 

des Geheimen Rates 1582 waren bereits die Instru

mente geschaffen worden, die Maximilian In seinem 

Sinn zu nutzen verstand. 

b) Geheime Rat 

War der Geheime Rat unter Wilhelm V noch eine 

Deputation des Hofrates gewesen " die dann zu

sammentrat, wenn geheime Sachen, d.h. besonders 

Angelegenheiten des Pürstenhauses und der aus-

384) vgl. 0. Hintze, Die Entstehung der modernen 

Staatsministerien, in: Staat und Verfassung 

( 3 1970), S. 265-310. 

385) W. Treue, Wirtschaft, Gesellschaft und Technik 

vom 16. bis 18. Jh., in: Gebhardt Hdb. der dt. 

Geschichte Bd. 12, München (1974), S. 104. 

386) vgl. G. Oestreich, Das persönliche Regiment, 

in: Geist und Gestalt,a.a.0., S. 201-234. 
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wärtigen P o l i t i k zu beraten waren» 3 8 7 , zog er unter 

Maximilian allmählich a l l e wichtigen Regierungs

handlungen, besonders die Außenpolitik, an sich. 

Er wurde die höchste Zentralstelle des Landes, 

der » Hofrat und Regierungen, Hofkammer, Kriegs-

Geistlicher Rat untergeordnet wurden.» 3 8 8 

Der Geheime Rat war " die erste innen- und außen

politische Zentralbehörde des modernen Staates, die 

die Grundlage alle r künftigen Ministerien bot." 3 8 9 

Da die letzte Entscheidung immer in den Händen des 

Pürsten blieb, bedurfte dieser » einer wachsenden 

Zahl von Mittelspersonen», um sich in dem neuge

schaffenen Verwaltungsapparat zurechtzufinden -

eine Situation, die Mousnier 1955 als charakter

i s t i s c h für das erste Stadium des Absolutismus er

klärte. 3 9 0 

Maximilian formulierte diese Problematik so: 

" Von der auswahl der guetten rhäten. 

Die wenigiste haben die Gnad Gottes, welche 

auf sich selbsten alles wissen, alles sechen 

und alles verstehen. ... sondern man wirdt 

erst unter denen gescheiden gescheider und ein 

verständtiger wirdt unter dennselben noch 

Klueger und der wirdt wohl Regieren, welcher 

die Regierung mit H i l f verständiger, gelehrt und 

wohlerfahrner Männer anfanget und zu endt 

bringet; dann im guetten Rhat i s t die beständt-

i g k e i t . Wan derowegen dergleichen guette Rhät 

v i l l seint, so seint auch eines Pürsten v i l l 

äugen, v i l l ohren und v i l l Sorgtrager vor ihme; 

387) Riezle r VI, S. 90. 

388) a.a.O. 

389) Oestreich, Pers. Regiment, a.a.O., S. 225. 

390) v g l . Just, Stufen und Pormen des A., a.a.O.,S. 269. 
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dann weill er n i t alles Kan sechen, Kan er 

doch das meiste durch selbe hören und ab-

weesent dennen vornembsten Stattssachen gegen-
391 

wärttig sein." 

Diese Staatsdiener, denen der Purst vertraut, sollen 

höflich, ernsthaft, weder eigensinnig noch unbe

sonnen sein, mit anderen Worten, sie sollen ihren 

eigenen Nutzen hinter den des Staates stellen. 

" Die Rhätte sollen sein reiffen verstandts, 

höflich, ernsthafft, von langer erfahrenheit, 

wohl probiert, von keiner ungerechten handt, 

oder vom geiz eingenohmen ... weith von zway-

tracht und zanckhereyen gegen ihre mitRhät, 

welche die gehaimbnussen bey sich halten Kön

nen, Niechter und Massig, die sich l e i c h t l i c h 

zur Wahrheit, und b i l l i c h k e i t bewögen lassen, 

nicht aigensünnig: wan etwan andern ein 

bessere mainung beykombt: nicht gäch und un

besonnen oder verlohren; Mit einemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Worth, die 
392 

ihren eigenen nuzen uf keine weis suechen." 
393 

Maximilian entwirft hier das Idealbild eines Rates, 

das noch heute Gültigkeit hat, was zeigt, wie weit 

so 1 moderne ' Errungenschaften wie ein unpartei

ischer Beamtenapparat in vergangene Jahrhunderte 

zurückweisen. 

c) Verpflichtung des Herrschers, sich 

beraten zu lassen 

Die von Adam Contzen aus der Tugend der docilitas 

hergeleitete Verpflichtung des Landesherrn sich be-

391) Monita HI/28. 

392) Monita HI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ 3 0 . 

393) vgl. Lieberich, Die gelehrten Räte, ZBLGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 7 , 

S. 120-190̂  
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394-
raten zu lassen J ™ sollte eine » Absicherung 

gegen jede autokratische Selbstherrlichkeit dar

stellen." 3 9 5 

Es scheint nicht unbegründet, diese P f l i c h t des 

Pürsten auch den Rat anderer zu hören, die Contzen 

aus Aristoteles und Thomas von Aquin ableitet, 

in eine Beziehung zu dem nunmehr als Unrecht gelten

den Widerstandsrecht zu setzen. 3 9 6 Sowohl Wider-' 

standsrecht wie Beratungspflicht stellten eine 

Kontrolle des Pürsten dar - einmal i n der Zeit 

mächtiger Stände lag diese Kontrolle als Widerstands

recht außerhalb der Person des Pürsten,-während 

sie nun in der Zeit des Frühabsolutismus als Ver

pflichtung zur Beratung in die Person hineingenom

men wird. Damit unterwirft sich der Herrscher dem-

gleichen Mechanismus, den er i n den Religions- und 

Sittenmandaten den Untertanen gegenüber anwendet. 

3. fortitudo 

Der vierten Kardinaltugend sind die letzten Ab

schnitte der Monita gewidmet. Maximilian, der selbst 

lange Jahre das Unglück eines Krieges miterlebt hat, 

beginnt seine Ermahnungen mit einem Zeugnis der 

persönlichen Ablehnung des Krieges - eine Ansicht, 

die ihn mit seinen fürstlichen Zeitgenossen verband. 3 9 7 

" Von dem Krieg w i l l ich n i t v i l l sagen; dann 

Lieber i s t es mir, wan Du darvon nur wenig 

3 9 4) vgl. Seils, a.a.O., S. 115. 

3 9 5) a.a.O., S. 172. 

396) Diese These s o l l hier, trotzdem nicht näher da

rauf eingegangen werden kann, vorgebracht werden. 

3 9 7) vgl. Engelfried, Testamente, a.a.O.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s, 2 19. 
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wissest, als solchen selbst ybest ... 

mit einem Wortt, der von Krieg redet, redet 

alles ybel; die Können es bezaigen, die es er

fahren und die grausambkeit dess Krieges mit 
398 

äugen gesehen." 

Diese Worte fielen auf einen fruchtbaren Boden und 

Bayern erlebte unter Ferdinand Maria und seinem 
399 

Kanzler Caspar von Schmid lange Jahre einer 

friedlichen Regierung. 

Die Notwendigkeit eines Krieges wird in den Monita 

aus sieben Gründen anerkannt, zur Erhaltung der 

Religion, aus Treue gegen den Kaiser und andere 

Verbündete, zum Wohl des Vaterlandes - worunter sich 

sehr v i e l fassen läßt - zur Beschirmung der Unter

tanen, um eine von Feinden zugefügte Schmach ab

zuwenden und schließlich um dasjenige Recht, das 

nicht anders zu erhalten i s t , durchzusetzen. 4 0 0 

Krieg solle letztendlich nur um des Friedens willen 

geführt werden: 

" Krieg solle man führen aus Lieb und Begierd 

dess fridens, dann so offtt-man einige -ädiffnung 

fridt-zumachen hat, nimme den friden solcher-

massen an, als hettest Du durch den Krieg 
401 

nichts anders gesuecht als den friden." 

Kommt es jedoch zu einer militärischen Ausein

andersetzung, so i s t alles auf das genaueste zu 

überlegen; Geldmittel und Proviant sind ebenso 

nötig wie rechtschaffene Offiziere und gute Sol

daten. Es muß für einen längeren Zeitraum geplant 

werden, denn so schnell ein Krieg begonnen wird, 
398) Monita HI / 5 0 . 
399) vgl. Hüttl, Caspar von Schmid, MBM 29 (1971). 

400) vgl. Monita 111/51¬

401) a.a.O. 
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so lange dauert er. 

" Und a l l dieses fiehre Dir wohl zu gemüeths 

und nit auf eine kurze sondern lange zeit hin

ein; dann der Krieg i s t in einem Augenblickh 

angefangen, aber gar schwer und langsamb zu 

endt gebracht.» 4 0 2 

Weitere Ratschläge betreffen Sold und Verpflegung 

der Soldaten, wobei Maximilian die Maxime, daß der 

Krieg sich selbst ernähre,strikt ablehnt: 

" Wan aber ein solches erst von dennen under

thonnen oder bey fremden zuerbitten i s t , mues 

die schuldt dessen nicht den soldathen, sondern 

dem Krieg füehrer zugemessen werden." 4 ^ 3 

Gemäß diesen Grundsätzen war das l i g i s t i s c h e Heer 

zu Anfang des Krieges regelmäßig bezahlt worden, 

aber als der Sold ausblieb, war auch hier die 

Di s z i p l i n zu Ende, wie Johann von Werths Meuterei 

zeigt. 4 0 4 

Die Bedeutung des Heeres für den Aufbau des neu

zeitlichen Staates - Maximilian selbst nennt die 

Kriegsmacht als erste der vier Grundsäulen des 

Staates - ließ schon Machiavelli ausführliche 

Ratschläge über Heer, Festungen und Kriegsführung 

erteilen - wenn auch vor dem geistigen Hintergrund 

des 'Krieges als Kunstwerk'. 4 ( ^ 

Bodin dagegen folgert die Notwendigkeit der Be

waffnung aus dem göttlichen, natürlichen und mensch

lichen Recht, denn wenn die Bestrafung eines 

Diebes rechtens i s t , so muß es auch die von fremden 

Dieben - gemeint sind alle Aggressoren - sein. 

402) Monita 111/52. 

403) Monita 111/53. 

404) vgl. Riezler VI, S. 16. 

405) vgl. J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance 

in Italien, Stuttgart (1966), S. 91-94. 
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Bedeutsamer i s t jedoch seine Erkenntnis, daß ein 

Peinbild wesentlich zur inneren Festigung des 

Staates und zur Bildung einer gemeinsamen Pront 

beiträgt. 4 0 6 

Lipsius hat von seinen sechs Büchern über die 

Politk ein ganzes, das fünfte, der Wehrpolitik ge-

jgidmet. ^ Dem aktiv militanten Geist der Neustoa 

entsprechend entwickelt er eine Theorie der inneren 
H e e r ^ s r e f o r m u n d äußeren Organisation der Kriegs-

führung und des Gefechtes« 4 ° 7 ; diesejjejahung der 

mil^ärischexjjajcht^ unterscheidet ihn wesentlich 

von den christlichen Pürstenspiegeln der Zeit. 

Lipsius findet für das Heer eine umfassende und 

" tiefdringende Definition des neuen D i s z i p l i n ¬

begriffes" 4 0 8 - Übung, Zwang, Ordnung und Bei-

spielhaftigkeit dienen einer hierarchischen M Durch

ordnung der militärischen Körper* und dem Aufbau 
n geistig moralischen Zwanges und der Selbster

ziehung. » 4 0 9 Diegleichen moralischen Forderungen 

nach Ehrgeiz, Betriebsamkeit, peinlicher Genauig

keit und verschärftem Verantwortungsbewußtsein 

treten in Bürokratie und Militär an die Stelle 
11 vornehmer Intoleranz, wohlwollendem Mitgefühls 

und gemütlichem Gehenlassens." 4 1 0 

Die absolutistische Armee nimmt eine zentrale Stelle 

im Prozeß der Sozialdisziplinierung ein - sie i s t 

" die erste große Institution, die nicht nur rat i o 

nale Methoden erfand, um durch militärische Dis

z i p l i n und andere M i t t e l zur Überwindung der Angst 

406) vgl. Bodin, a.a.O., Buch V, Kap. V, S. 760. 

407) Oestreich, Lipsius als Theoretiker, a.a.O.,S.62 f. 

408) Oestreich, Sozialdisziplinierung, a.a.O., S. 194. 
409) a.a.O. 

410) a.a.O. 
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künstlich ein Massenverhalten zu schaffen, sondern 

die diese Methode auch dazu benutzte, um große 

Menschenmassen ( die meist aus den untersten Klassen 

genommen wurden ) dazu zu erziehen, auf die vorge

schriebene Weise zu handeln und möglicnst auch zu 

denken.» 4 1 1 

Diese sozialpsychologischen Formen des Gehorsams 

treten - wie in den absolutistischen Armeen - immer 

dann in Erscheinung, » wenn sich der Zwangscharakter 

eines sozialen Gebildes nicht verbergen läßt» 4 1 2 

Die Stärkung der bayrischen Verteidigungskraft 

unter Maximilian - Aufrüstung einer Landwehr und 

Schießübungen, von deren Absolvierung Heiratser

laubnis und Bürgerrecht abhingen, 4 1 3 die Ein

führung einer neuen, nach Maximilians Ansicht für 

den Kriegsdienst geeigneten Tracht 4 U , so l l t e neben 

den Reformen des regulären Heeres dem Land ver

stärkt Schutz bieten. 

Bei der langen Dauer des Krieges und Maximilians 

führender Rolle wurde aber auch Bayern von der 

allgemeinen Zerstörung nicht verschont. Resignierend 

hatte Maximilian bereits 1632 an seinen Bruder 

Ferdinand geschrieben: 

• Waß aber das arme Bayrland belangt, wurden 

eß E.I. nit mehr khennen und ohne mitleiden 

n i t ansehen khinden, dergleichen crudelitet 

i s t in disem khrieg nit erhört worden. Ich muß 

gleich dem Sprichwordt nach das bad außtrinkhen 

hoffe Gott werd mirs wider ersetzen, weil 

411) Oestreich, a.a.O., nach Mannheim, Mensch und 

Gesellschaft, a.a.O., S. 297. 

412) Mannheim, Mensch und Gesellschaf t,a.a.O., S. 297. 
413) vgl. Riezler VI, S. 149. 

414) a.a.O., S. 151 f. 
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mir alles odio Religionis et J u s t i t i a e wider-
_ U L.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA *T 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 fahrt." 

VII. Ruhm und Ehre 

1. Äußerungen in den Monita paterna 

. Z U M a j | m i l i a n s * geläuterter Idee der Staats-

raison« , seinem asketischen Arbeitswillen 

und seinem starken Pflichtgefühl gehört auch die 

feste Überzeugung * von der Würde seines Amtes und 

von der glänzenden Bestimmung seines Hauses, die in 

festlicher Repräsentation und nicht a l l e i n in der 

politischen Machtform sich äußern." 4 1 7 Diese 

maximilianische 'repraesentatio maiestatis' mani

festierte sich neben Umzügen, Opern u . a. nicht zu

letz t in der Kunst, vor allem der Baukunst. 

Die monumentale Architektur des Residenzneubaus, 

das Grabmal Kaiser Ludwig des Bayern, der Wittels

bacherbrunnen im Brunnenhof der Residenz und die 

Tellus Bavarica - um nur einiges herauszugreifen -

äußern für Zeitgenossen und Nachfahren " die glänz

ende Stellung Bayerns und die Würde einer alten 

casa imperiale. w 4 1 8 

Maximilian steht mit diesem Streben nach R e p ^ . . 

tation nicht abseits seiner Zeit. So hatte Giovanni 

Botero, von 1576-1584 Sekretär des später heiligge-

415) Hoheneicher, Bayern im Jahre 1632, i n : Obb. 

Archiv II, 1840, S. 437. Hat Maximilian hier aus 

Versehen odio statt ordo geschrieben? 

416) Bosl, Repräsentation, a.a.O., S. 210. 

417) Straub, Repraesentatio, a.a.O., s. 172. 
418) a.a.O., s. 173. 
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sprochenen Mailänder Bischofs Carlo Borromeo, in 

seinem Werk 'Deila riputatione' von einem Pürsten 

gefordert. " che tuttö cio, che spetta in q.ualche */ 
4-19zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r \ 

modo a l u i , habbia grandezza e decoro." 

Das Streben nach Ruhm und Ehre, das in Kunst und 

Literatur seinen Niederschlag fand, konnte Maxi

milian sowohl mit der großen Vergangenheit seines 

Hauses wie mit seiner Stellung als Purst recht

fertigen. 

So betont er auch im ersten T e i l der Monita den 

Unterschied zwischen der Ehre des Gemeinen und der

jenigen eines Pürsten, der darin besteht, daß alles 

Tun des Herrschers publik wird. Leshalb s o l l er 

auf den durch wahre Tugenden erworbenen guten Namen 

achten, damit nicht mit dessen Verachtung die 

Tugend mitverachtet würde: 

" Den mit wahren tugenden erhaltenen gueten 

nammen nicht ausser acht lassen. 

Nichts destoweniger solle man den mit wahren 

tugenden erhaltenen guetten Nahmen nicht ausser 

Acht lassen damit nit mit dessen Verachtung 

auch zugleich die tugent mit veracht werde. ... 

allen Menschen, sowohl als dennen Pürsten an

gelegen, ihrer und ihrer nach komblingschafft 

Ehre zugedenckhen, obschon bey dennen Gemainen 

sovil daran n i t gelegen; Bey dennen Pürsten aber 

hat es ein weith andere beschaffenheit, als 

deren Ehr und Hochschäzung in der höche stehet, 

ein weith aussechente gedächtnus machet, welche 

Sye mit ihren Ruembwürtigen Lebenswandel ver-
420 

neuern sollen." 

" Der Pürsten thuen und lassen Kombt gleich 

yberall auf.» 4 2 1 

419) z i t , nach Dollinger, Pinanz., a.a.O., S. 283 

420) Monita 1/24. 

421) Monita 1/25. 
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Ruhm, Ehre und Reputation dienen auch dazu, den 

Pürsten von allen Personen geringeren Standes zu 

unterscheiden, nicht nur von den Untertanen. 4 2 2 

Die wahren Tugenden, die dem Pürsten Ruhm und 
E l l r e b r i n g e n > ^ i 1 6 1 1 ^ Maximilian im dritten Teil der 
Monita: 

w Der guetten Süthen glänz, die v o r t r e f f l i c h -

keit der Tugenten, die beste und beständtigiste 

weis zu Regieren, ... mit recht erworbner 

Reichthumb, gerechter Waffen, guette Rhatt-

schläg, sichere Verbündtnussen, mit gewiser 

Maas gebrauchtes glickh, mit Rhuemb und ehr 

verrichte thatten; im ybrigen sowohl, dess 

Leibs als dess Gemüeths herrliche gaben; dise 

allzusamb ohne Sündt und Laster bringen Ehr und 

Mayestätt." 4 2 5 

Die ohne Sünde und Laster erlangte Ighre überbrückt 

auch den Widerspruch zwischen dem Streben nach 

Ruhm und der Tugend der magnamitas. 4 2 4 

2 . Die Residenz 

a) Ikonologie 

Die Verherrlichung eines Herrschers oder einer 

Zeit i s t für uns beinahe selbstverständlich mit 

der Vorstellung von Architektur gepaart - Ver

s a i l l e s , die Ludwigstraße und nicht zuletzt die 

Bauten des Dritten Reiches entsprechen und prägen 

422) vgl. Väterliche Lehrstück, Schmidt>a.a.Q,,S.14 3 f . 

4 2 3 ) Monita 111/ 2 0 . 

4 2 4 ) vgl. S. 98 f. 
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derartige Vorstellungen. Auch das Ruhmesstreben 
Maximilians f a n d 3 e i n e n a d ä q u a t e n i u s d r u c k i f f l 

monumentalen Neubau der Residenz. 
B i e r e P ^ g 5 t a t i 7 e FiinlrUna.dffic^pihJLJa^^ 

O ^ g f s m a c h t für die anderenKünste" 4 2 5 hatte 

sich Jahrhunderte lang auf Takrale Bauwerke be, 

schränkt. Erst mit der Hochrenaissance t r i t t neben 

die Kirche » mit gleichem künsterlischem und 

geistigem .Gewicht ein zweites Gesamtkunstwerk: 

der Palast." * z° 

Dieser Wandel wird in München an den Bauten der 

3t. Michaelskirche und der Residenz deutlich. 

Hatte Wilhelm V. seine Herrschaftsidee am besten i n 

einer Kirche ausgedrückt gesehen, die durch ihre 

archtitekonische Verwandtschaft zur Jesuitenkirche 

II Gesü in Rom als ausgesprochen gegenreformator-

isches Bauwerk gelten mußte, so errichtete der 

persönlich ebenso fromme Maximilian eine Residenz, 

die als größte ihrer Zeit sogar die damalige 

kaiserliche Hofburg in Wien übertraf. 4 2 7 

In diesem rein äußerlichen Wandel wird die ent

scheidende Idee des frühmodernen Staates sicht

bar: das Primat des Staates, das seinen Ausdruck 

in der R f ^ i d e n ^ _ a l s j . öffentlicher Staatsarchi

tektur " findet. 

Ihre Monumentalität drückt aber auch die alte 

Rivalität zu Habsburg aus, ein Grundzug sowohl in 

P o l i t i k wie der Kunst der Zeit. 4 2 9 Für Baldassare 

P i s t o r i n i gleicht die Residenz auch eher einer 

425) Ĥ  Sedlmayr, Epochen und Werke, Wien/München 

( 1960), Bd. II, Zum Wesen des Architektonischen 
S. 203-210, z i t . S. 204. 

426) a.a.O., Bd. I, Zur Revision der Renaissance, 

S. 202-235, z i t . S. 210. 

427) l i e b , München, a.a.O., S. 107 
428) a.a.O. 

429) vgl. Straub, Repraesentatio,a.a.O., S. 173. 
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kaiserlichen als einer herzoglichen Wohnung: 

" Dieser prächtige Palast i s t mehr eine 

kaiserliche als eine herzogliche Wohnung und 

i s t ebenso wie die Gärten und das Ganze auf 

Befehl des obenerwähnten durchlauchtigsten Kur

fürsten und durch die Laune seiner königlichen 

Intelligenz gebaut worden- Infolgedessen 

scheint es, als wenn sich dort eine gebaute 

Ewigkeit erheben würde. Bann hat er mit der 

Grösse seines Geistes und seinem tiefen Wissen 

ihn bauen und aufrichten lassen und mit seiner 

B e i h i l f e i s t er grösser gebaut worden als jeder 

andere Palast und schliesst ihrer eine V i e l 

zahl i n sich ein, die vom gleichen Geist be

seelt die Unsterblichkeit seines eigenen 
430 

Namens erhärten.n 

Die äußere Monumentalität der Palastform, die etwa 
431 

ab 1460 zuerst in Italien in Erscheinung trat, 

verband sich mit einer neuen Ikonologie, die nicht 

nur in ihren Themen, sondern auch i n ihrem Anwend

ungssinn neu war. Auf den bildlichen Darstellungen 

t r i t t mehr und mehr das Leben der Bewohner in den 

Vordergrund, besonders das des Hausherrn, dessen 

Glorifikation neben der seines Hauses zur H Mitte 
432 

der sich bildenden neuen Ikonologie" wird. 
b) Bauausführung 

Die Bauausführung des für das damalige Bayern 

als Riesenprojekt 4 3 5 geplanten Um- und Neubaus 

der Residenz nahm nur wenige Jahre in Anspruch. 

430) P i s t o r i n i , a.a.O., S. 10. 

431) Sedlmayr, a.a.O., Bd. I, S. 210. 

432) a.a.O., S. 211. 

433) Bachmann, Neuveste, a.a.O., S. 607. 
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1611-1616 bauten unter der künstlerischen Leitung 

von Hans Krumpper als Bautechniker Heinrich Schön 

d.J. und Peter Candid. 4 3 4 Die Vorbereitungen reichen 

natürlich einige Jahre weiter zurück. Wie aus dem 

Münchner Häuserbuch, G-raggenauer V i e r t e l , hervor

geht, begann Maximilian 1585 mit dem Aufkauf der 
— 4.̂ 5 

Häuser entlang der Schwabinger Gasse. 

Die maximilianische Neuveste suchte an mehreren 

Stellen Anschluß an die vorhandene Bausubstanz; so 

schiebt sich der Wappengang im spitzen Winkel nach 

Norden, schräg hinter ihm liegen die Steinzimmer. 

Der Fassade zur Schwabinger Gasse_mit ihren einund

zwanzig Achsen entsprach die zum Hofgarten liegende 

mit 15 Achsen. Für diesen Nordbau mußte eigens die 

alte Stadtmauer niedergelegt werden. Innerhalb der 

monumentalen Anlage entstanden als Binnenhöfe der 

Kaiserhof, der Kapellenhof ( aus der ehemaligen 

Jägergasse) und der Apothekenhof ( der alte Küchen

hof ). 

c) Hofgarten 

Zur Gesamtanlage der maximilianischen Residenz 
gehört auch der der 1613-17 als schöner Renaissance
garten jenseits des alten Stadtgrabens angelegte 

436 

Hofgarten , der mit w seinem festlichen 

Charakter die würdevolle Repräsentation des neuen 

Herrschersitzes unterstreicht." 4 3 7 Heinrich Schön 

d. Ä., der die Anlage plante, baute 1615 auch den 

434) vgl. Brunner, Aratl. Führer Residenz,a.a.O., S . 4. 

435) Häuserbuch München, München (11958 ),Bd.1, S.214 f f . 

436) vgl. K. Hentzen, Der Hofgarten zu München,in: 

Kunstwissensch. Studien XXIX, München (1959 ), 

S. 14-25. 

437) a.a.O., S. 18. 
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kleinen Pavillon, der nach 1623 durch die Statue 

der Tellus Bavarica geziert wurde. Die Bronze von 

Hubert Gerhard, eine Allegorie auf die bayrische 

Erde, erhielt unter Maximilian an Stelle ihres 

Eichenkranzes einen antikisierenden Helm, der als 

Attribut der Minerva die Pflege von Kunst und 

Wissenschaft versinnbildlichen s o l l t e . Nach der 

Verleihung der Kurwürde wurden die Kornähren, die 

sie in der Rechten gehalten hatte, gegen einen 

Reichsapfel als Symbol der neuerhaltenen Würde 

getauscht. 

d) Charakter des Neubaus 

Im Vergleich zur alten Neuveste hatte sich der 

Charakter der Residenz durch den Umbau endgültig 

verändert. Maximilian vollendete und steigerte im 

Neubau eine Idee ins Monumentale, die i n der Bau

substanz schon durch Albrecht Ve angelegt worden 

war. Das Antiquarium als 'Keimzelle' der neuen 

Residenz hatte als erstes den Charakter des mittel

alterlichen Baus verändert. Mit dem Antiquarium 

und dem Grottenhof Wilhelms V. waren die Wittels

bacher im 16. Jahrhundert " die ersten Pürsten 

Deutschlands, die ihre Residenz nicht mehr nach 

wehrtechnischen, sondern nach repräsentativen 
438 

Gesichtspunkten anlegten" - also den Schritt 

von der mittelalterlichen, befestigten Burg zur 

Schlossresidenz wagten. 

438) 0. Meitinger, Die baugeschichtliche Entwicklung 

der Münchner Residenz, in: Bayerland Jg.63, 

S. 364-369, z i t . 3. 365. 
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e) Her Höfling 

Hinter der zentralisierenden Kraft, die von der 

aasimil.anischen H e siden Z ausgegangen i s t , mag sich 

auch die Absicht verborgen haben, den bayrischen 
A d i ^ - ^ . e ^ l ^ _ d e n _ H o „ f _des Pürsten zu z i e h e n - ^ 

Gedanke, de, .auch E t z e n s ^ ^ 1 * ' 

Nach 1620,  als die - Verwaltungsrevolution des 

Absolutismus durchgeführt» * 40 W a r > konzentrierte 

sich das politische Leben am Hof des Landesherrn, 

der nun zum eigentlichen Lebensbereich des Adligen 

wurde. Damit wurde - der Hofmann zum eigentlich 

politischen Menschen, die höfische Zugehörigkeit 

wird zur Voraussetzung zu seiner Entfaltung - 4-41 

C o n t z zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ J ^ e u ^ ^ g e l ^ ^ ^ . ^ v o n ^ 

widmet und erstmals 1630 erschienen, sucht für d e l  

Höfling e m Leben zu entwerfen, das mit den christ-

dem Glanz und der Pracht der höfischen Stadt mit 

ihrem Palast s o l l in den Menschen dort ein gleich " 

schönes Gebäude der Tugend aufgerichtet werden 

s i ^ ü rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f ™ « Herzen offen 

K o n i , »^ f Y 1 5 3 ^ 6 l 6 b e n b e i d e » M ü s c h e n 

König.» ^ s Ideal eines Höflings veranschaulicht 

für Contzen der Prophet Daniel 4
« 3 G l i c h t 

Der Zusammenhang zwischen-o^rrzwungenen wohlge

s i t t e t e r e n eines Höflings und dem Aufbau des 

439)  vgl. Dollinger, Pinanzreform,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I ' I T ' T . H V 
440)  Seils, Contzen,a.a.O.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 37 

441)  a.a.O. 

442)  Contzen, Aulae specuculum, a.a.O., Kap. 1 S 1 f 

z i t . nach äeiis,a.a.O., s . 4 0 f -

443)  Contzen, Aulae spec, K a p . XXXI - LZZIII 
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frühabsolutistischen Staates wie dem Versuch des 

Herrschers, den Adel an seinen Hof zu ziehen, 

wird e r s i c h t l i c h aus dem literarischen Werk des 

Duc de l a Rochefoucauld, einem Mitglied der Fronde. 4 4 4 

Es scheint daher - versucht man die gesamteurop

äische Entwicklung im Auge zu behalten - nicht ab

wegig, einen Zusammenhang zu sehen zwischen Contzens 

Hofleutespiegel, dem Bau der neuen Residenz, wo

durch sich das politische wie gesellschaftliche 

Leben am Hof des Kurfürsten zentrierte, und dem 

Versuch, den Adel i n die Stadt zu ziehen. 

f) Herkulessal 

Der im sogenannten Hofdamenstock (nördlich des / 

Kapellenhofs) gelegene Herkulessal wurde im Jahr ^ 

1600 vergrößert und so umgestaltet, " daß er als / v 

Baukörper die anderen Teile der Residenz beträcht

l i c h an Höhe überragte." Ab 1601 wurden die 

ersten Überlegungen zur Ausstattung getroffen, 

wie aus einem Briefwechsel zwischen Marx Welser 

und Maximilian hervorgeht. 4 4 6 

Ben Saal schmückte schließlich eine 13-teilige 

Teppichfolge, die die Taten des Hercules darstellte. 

Diese Teppichserie, die Albrecht V. 1565 für das 

Schloß Dachau in Auftrag gegeben hatte, gab dem 

Saal den Namen. Über diesen Teppichen hingen 10, 

wahrscheinlich von Hans Werl 4 4 7 gefertigte Ge-

444) vgl. W. Lepenies, Melancholie und Gesellschaft, 

Frankfurt ( 11973), Kap. III. 

445) B. Volk-Knüttel, Candid, a.a.O., S. 120. 

446) v g l . a.a.O. 

447) a.a.O., S. 121. 
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mälde, die wichtige Ereignisse der bayrischen Ge

schichte darstellen, so die Schlacht bei Ampfing 

oder die Zurückweisung der böhmischen Königskrone 

durch Albrecht im Jahre 14 4 0. 4 4 8 

Die Ausstattung des Herkulessales ließ aber nicht 

nur die gedankliche Verbindung zwischen Herkules 

und den berühmten bayrischen Herrschern aufkommen, 

sondern ebenso läßt sich in Maximilian ein neuer 

Herkules erkennen, wie dies Kalmbach tat: 

* Maximilian von GOttes Gnaden Pfaltzgraf ... 

DIser wäre der jenige Atlas deß sinckenden 

Teutschlands der wahre Hercules wider die er-

schröckliche Scnlang der vilfältigen Glaubens-

Spaltungen ein glorwürdiger Verfechter der 

wahren Religion an dessen preyß-würdigisten 

Sigen zubeschreiben schon v i l Federn ermüdet." 4 4 9 

Die Demonstration von Maximilians Anspruch, n daß 

die Wittelsbacher eine kaiserliche Familie wären 

und daher der Krone des Reiches würdig sein müßten" 4" 5 0 

beschränkte sich aber nicht nur auf die Darstellung 

der Taten großer bayrischer Herrscher. 

Der von Maximilian unternommene Versuch, sein Haus 

auf Karl den Großen zurückzuführen, wird in der 

Residenz durch die Aufstellung von Statuen Karls 

des G r oßen sichtbar. 4 5 1 Schon Maximilians Vorfahren 

hatten Karl d.Gr. als einen ihrer Ahnen in Anspruch 

genommen. So i s t auf dem 1501 bei H. Wurm in Lands

hut erschienen wittelsbachischen Stammbaum an eben-

448) vgl. B. Volk-Knüttel, Zur Gesch. der Mü. Residenz, 

i n : Mü. Jb. der b i l d . Kunst, Bd. XVIII, München 

(1967), S. 187-211; hier auch angegeben, wo sich 

die Gemälde jetzt befinden. 

449) Kalmbach, a.a.O., S. 12. 

450) Straub, Repraesentatio, a.a.O., S. 173. 

451) P i s t o r i n i , a.a.O., S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 1. 
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so exponierter Stelle wie am Grabmal Kaiser Maxi-
452 

milians I. 

3- Geschichtsschreibung unter Maximilian 

Die Behauptung, daß das Haus Wittelsbach von 

Karl dem Großen abstamme, sollte die von Maximilian 

sehr geförderte bayrische Geschichtsschreibung er-
453 

härten. Die erste Bayrische Geschichte des 

Augsburger Humanisten Markus Welser behandelte aber 

in ihren 1602 erschienen ersten fünf Bänden nur die 

Zeit vor Karl dem Großen. 4 5 4 Der gewissenhafte 

Welser, der keine Behauptung aufstellte ohne eine 
455 

entsprechende Quelle angeben zu können l i e f e r t e 

trotzdem einen Beweis, daß das Haus Wittelsbach, 

lange bevor andere Geschlechter in Erscheinung ge

treten waren, den Königstitel innehatte. So heißt 

es vom Herzog Tassilo: 

" das Bayrland forterhin seine eigne Hertzog 

auß den Agilolfingischen stammen gehabt. Ja 

ich befind bey den Paulus Diaconus das dem 

Thäßl der königlich T i t l ein Zeitlang ge

blieben.» 4 5 6 

Gegen die unhistorische Inanspruchnahme Karls des 

Großen als Ahnen wendet er sich jedoch nachdrücklich: 

452) vgl. P. Schoenen, Das Karlsbild der Neuzeit, in: 

Karl d. Gr., Hrsg. W. Braunfels, Düsseldorf 

(1967) Bd. IV, S. 274-306. 

453) vgl. J. Friedrich, Über die bayr. Geschichts

schreibung, Akademievorlesung, München (1872). 

454) Marci Velseri, Rerum Boicarum L i b r i Quinque 

Historiam, Aug. Vind. (1602), dt. Augsburg (1605) 

455) Riezler VI, S. 431. 

456) Welser, a.a.O., S. 206. 
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" Ich sorge aber diß sey mehr auß Ehrgeitz als 

wahrem grund a l l e i n zu dem End erdichtet 

worden damit man Kayser Carls deß Grossen 

Stammen auff die Bayrn bringe." 4 5 7 

Nach Welsers Tod 1614- ging die Geschichtsschreibung 

i n die Hände der Jesuiten über - Jakob Balde, Johann 

Bissel, Jakob Keller, Andreas Brunner, Matthäus 

Rader und Johann Vervaux sind hier zu nennen. 4 5 8 

Raders Bavaria sancta et pia, erschienen in München 

von 1615-1618 mit Stichen des Hofkupferstechers 

Sadeler geschmückt, 4 5 9 darf neben Welsers Werk 

und Adlzreiter/ Vervaux's Annales Boicae Gentis 

sicher zu den bedeutendsten kulturgeschichtlichen 

Leistungen dieser Epoche gezählt werden. 

4. Grabmal Ludwigs des Bayern 

Unter die großen Ahnen Maximilians reiht sich 

auch ein Kaiser - Ludwig der Bayer, den er in L i t e r 

atur und Kunst besonders hervorgehoben wissen 

wollte. 4 6 0 Um den gebannten Ketzer, dessen An

denken Maximilian " wie ein Heiligtum" 4 6 1 pflegte, 

entbrannte unter den zeitgenössischen Geschichts

schreibern ein heftiger S t r e i t . Nach der Kontro

verse Maximilian - Bzovius 4 6 2 , bei der sich der 

Dominikaner als stärker erwiesen hatte, gab Maxi-

457) a.a.O., S. 162. 

458) v g l . Riezler VI, S. 432. 

459) MHS, cgm. 2831. 

460) vgl. S. 89. 

461) Riezler VI, S. 437. 

462) a.a.O. 
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milian seinem Rat Gewold 4 6 3 den Auftrag, eine 

Gegendarstellung zu schreiben, die von Jakob Keller 

zur Schrift »Ludovicus Imperator defensus' umge

schrieben, schließlich unter dem Namen Hans Georg 

Herwärts von Hohenburg mit einem fingierten herzog

lichen Dekret vom 9.3.1618 erschien. 4 6 4 

A l l diese Schwierigkeiten bei der literarischen 

Lobpreisung Ludwigs fielen bei einem Kunstwerk weg; 

so bei der möglichen Anspielung auf Ludwig am 

Portal der Residenz oder der Teppichserie Peter 

Candids, die Otto von Wittelsbach und Ludwig den 

Bayern verherrlicht. 

War Otto von Wittelsbach zusätzlich i n der Bronze

plastik des Brunnens im Brunnenhof der Residenz ge

ehrt worden, so diente entsprechend das Grabmal 

des Kaisers in der Frauenkirche seiner öffentlichen 

Verehrung. 

Durch die Miteinbeziehung zweier weiterer Vorfahren 

Maximilians in die Bronzeplastik des an exponierter 

Stelle aufgestellten Mausoleums - es stand bis 

1859 unter dem Bennobogen genau vor dem Hochaltar -

wurde es zur erneuten Demonstration des Glanzes 

des Hauses Wittelsbach. 

Zugleich war in dieser Aufstellung allerdings auch 

eine politische Provokation enthalten, da Rom den 

Gebannten als Kaiser nicht anerkannte - so lag ein 

toter Ketzer vor dem Hochaltar eines Domes, für 

jeden als Kaiser des HeiligenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R o m. Reiches deutscher 

Nation kenntlich. 

463) vgl. A. Dürrwächter, Christoph Gewold, 

Freiburg/Breisgau (11904). Der Briefwechsel 

Maximilian Gewold MHS cgm. 2210 f o l . 81. 

464) vgl. Riezler VI, S. 439. 
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Das spätgotische Grabmal, vermutlich von Marx 

und Matthäus Haldner 4 - 6 4 zwischen 1485 und 1490 

geschaffen, hatte ursprünglich an.den Seiten der 

Deckplatte profane Kampfdarstellungen. 4 - 6 5 Nach 

einer Beschreibung Massimo de Trojanos aus dem 

Jahre 1568 wurden die Waffentaten Ludwigs des 

Bayern gegen Friedrich von Habsburg dargestellt. 4 - 6 6 

1619 ließ Maximilian diese Darstellungen abschlagen, 

t e i l s um Platz für die bronzene Umrahmung zu 

schaffen, vermutlich aber auch - bei einem P o l i t i k e r 

wie Maximilian i s t dies anzunehmen - um diesen 

Beweis eines Zwistes zwischen den Häusern Habs

burg und Wittelsbach in den Zeiten bevorstehender 

harter Bedrängnis aus der Welt zu schaffen. 

Das bronzene Mausoleum, das von Hans Krumpper ent

worfen und Dionysius Frey gegossen 4 - 6 7 1622 v o l l 

endet war, trägt über einem rechteckigen Aufbau 

auf einem abschließenden Gesims vier Puttenpaare, 

" welche auf Schilden die Wappen Bayerns, der 

herzoglichen Gemahlinnen und auch Sinnbilder des 

Todes zeigen." 4 - 6 8 Auf den Schmalseiten des dach

artigen Abschlusses lagern sich zwei allegorische 

Figuren. Die eine, die Weisheit, hält Szepter 

und Reichsapfel als Symbol für die bereits 1619 

mündlich zugesprochene Kurwürde 4 - 6 9 - auch das 

464) vgl. V. Liedke, Die Haldner und das Kaiser

grabmal, i n : Ars Bavarica, Bd. 2, München 

(1974), S. 126-156, z i t . S. 146. 

465) v g l . A. Schlegel, Das Grabmal Ludwigs des 

Bayern, in: Obb. Archiv 93 (1971), S. 207-222, 

z i t . S. 210. 

466) a.a.O. 

467) vgl. Schlegel, a.a.O., S. 216. 

468) Lieb, München, a.a.O., S. 112. 

469) vgl. Schlegel, a.a.O., S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 17. 
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am Grabmal entlanglaufende Inschriftenband be

zeichnet Maximilian bereits als Elector: 

" LUDOVICO QUART0 IMPERATORI AUGÜ3T0 MAXIMI

LIANS BAV. LUX SAC. ROM. IMP. ELECTOR IU^ 

BENTIB. ALBERTO QUINTO AVO GUILELMO QUINTO 

PERENTE POSUIT AKNO SAL. MDCXXII» 4 7 0 

Die Allegorie der Tapferkeit wird mit Schwert, 

Helm und Wappen geziert. Zwischen den beiden 

Prauengestalten ruht auf einem Kissen eine Krone -

nicht die alte deutsche Reichskrone, sondern die 

böhmische Wenzelskrone. 4 7 1 Maximilian hatte 

nach seinem Sieg am Weißen Berg diese von ihm für 

Habsburg zurückgewonnene Krone mit sich genommen 

und i n München aufgestellt. 4 7 2 

Die bekrönende Gruppe ließe sich demnach als A l l e 

gorie des Sieges am Weißen Berg interpretieren mit 

dem die einstigen Zwistigkeiten Ludwigs des Bayern 

mit seinem Nacnoarn 'gesühnt1 wurden. 

Die vier standartentragenden, mit kostharen Harni

schen bekleidete Ritter an den Ecken des Grabes 

stammen - wie die Löwen an der Residenzfassade -

vom geplanten Grabmal Wilhelms Y. 

Die beiden überlebensgroßen Piguren an den Längs

seiten des Grabes lassen sich durch Vergleich mit 

Porträts, Münzen uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. a. einwandfrei identifizieren. 4 7 3 

An der heutigen Ostseite - nach der ursprünglichen 

Aufstellung die Südseite - steht als Ritter vom 

Goldenen Vlies Albrecht V, der als erster bayrischer 

Herzog den Orden 1546 erhalten hatte. 4 7 4 

Mit diesem Orden vom Goldenen Vlies läßt sich eine 

470) v g l . a.a.O. 

471) v g l . Lieb, München, a.a.O., S. 112. 

472) v g l . Söltl, Jesuitenideal, a.a.O., S. 110. 

473) v g l . Schlegel, a.a.O., S. 215 f f . 

474) v g l . a.a.O., S. 218. 
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Verbindung zur Passade der St. Michaelskirche und 

damit zu einem ausgesprochen gegenreformatorischen 

Bildprogramm herstellen. Der Orden vom Goldenen 

Vlies galt als Michaelsorden, denn der h l . Michael 

wurde, wie aus der Pestschrift zur Einweihung der 

Michaelskirche 1597 hervorgeht 4 7 5 als Helfer der 

Argonauten angesehen, » als Schutzherr der Christen." 4 7 6 

Obwohl sich Älbreoht V. nach der verleihung des 

Vlieses nie mehr ohne Kette porträtieren ließ 4 7 7 , 

so darf in diesem Ornat doch auch ein Hinweis auf 

Albrechts gegenreformatorische Tätigkeit gesehen 

werden. 

Die in Gewand und Haarschnitt das Bild eines Ritters 

um 1530/40 bietende Pigur auf der anderen Seite des 

Grabes s t e l l t Herzog Wilhelm IV. dar. 4 7 8 Hatte 

Albrecht V. die ausschließliche Katholizität 

Bayerns durch Unterdrückung der ständisch-evangeli

schen Opposition gewahrt, so hatte Wilhelm IV. 

mit den Religionsmandaten von 1522, 1524 und 1531 

die ersten Schritte zur Eindämmung der evangelischen 

Bewegung getan. 

Sieht man nun die drei Herzöge Albrecht, Wilhelm und 

Maximilian - indirekt als Erbauer und Sieger vom 

Weißen Berg präsent - zusammen, so ergibt sich ein 

politisches Programm, das die frühen und wirksamen 

gegenreformatorischen Maßnahmen der bayrischen 

Herzöge bis auf Maximilian demonstriert, die auch ' 

Rom, wie aus Uinguardas Schreiben hervorging, r i c h t i g 

einzustufen wußte. Diese Reihe um den katholischen 

475) v g l . Schade, Die Berufung der Jesuiten, i n : 

Mönch im Wappen, a.a.O., S. 230. 

476) a.a.O. 

477) vgl. Schlegel, a.a.O., S. 218. 

478) a.a.O. 
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Glauben äußerst verdienter bayrischer Herzöge 

hebt i d e e l l den Bannspruch Papst Johannes XXII 

gegen Ludwig den Bayern auf. Somit kann er wiede 

in die Ahnenreihe Maximilians eingegliedert werd 

und die Berufung auf seine Kaiserwürde kann er

neut der Legitimation wittelsbachischer Herr

schaftsansprüche dienen. 
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Zusammenfas sung 

In der vorliegenden Arbeit.wurde der Versuch 

unternommen, einen Zusammenhang zwischen der 

Staatsideologie Maximilians I von Bayern - als 

deren Hauptquelle die Monita paterna an Ferdinand 

Maria dienten - und ausgewählten Kunstwerken, die 

in seinem Auftrag geschaffen wurden, aufzuzeigen. 

Dabei bestand am Anfang die Aufgabe einer Klärung 

der Begriffe Staat, Ideologie und Absolutismus, 

Es zeigte sich als wohl wichtigstes Ergebnis, daß 

der wesentliche Unterschied zwischen dem Begriff 

'Staat 1 in unserem heutigen Sinn und der alten 

res publica christiana in der Ausformulierung 

des theoretischen Anspruches nach Trennung von 

Staat und Gesellschaft zu sehen i s t . 

Daraus ergab sich eine zunehmend größer werdende 

Kluft zwischen privatem Gewissen und öffentlichem 

Handeln. Die theoretische Durchformulierung dieser 

Gedanken fand sich am klarsten in Justus lipsius"' 

Staatslehre. Neben Lipsius' Staatstheorie wurden 

Machiavellis, Bodins, und Contzens Lehren be

trachtet, denn erst ein Vergleich der Monita mit 

den wichtigsten Staatstheorien ihrer ^ e i t und den 

am bayrischen Hof einflußreichen Schriften Contzens 

macht sowohl die Zusammenhänge als auch die spezi

fischen Unterschiede besser deutlich. 

Dabei wurde klar, daß die Monita durchaus in der 

Tradition der wichtigsten europäischen Staatslehren 

stehen sowohl was die Form als auch was den In¬

halt b e t r i f f t , ihren spezifischen Charakter aber 

durch die strenge Katholizität des Verfassers und 

Auftraggebers erhalten. 

Der wesentliche Unterschied aber zwischen den 
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absolutistischen Staatstheorien, die in Westeuropa 

im 15./16. Jahrhundert herausgebildet wurden, und 

den Staatslehren des Deutschen Reiches i s t der 

Begriff der Souveränität, den Bodin mit dem Begriff 

der absoluten Herrschaft unmittelbar verknüpfte. 

Im Gegensatz dazu kannten die Territorien des 

Deutschen Reiches ( bis zum Ende des Alten Reiches) 

nur die superioritas t e r r i t o r i a l i s . Zwar wurde 

gegenüber Kaiser und Reich nie die volle Souver

änität gefordert, dennoch verhinderte dies aber 

nicht die Konstituierung absolutistischer Fürsten

tümer . 

Unerläßliche Voraussetzung beim Aufbau eines solchen 

Staatswesens war unter anderem die Unterdrückung 

der Ständemacht, die ja bis zu diesem Zeitpunkt 

als wichtigstes Korrektiv der landesherrlichen 

Gewalt fungierte. Schon an diesem Problemkomplex 

aber konnte die Ambivalenz des Prühabsolutismus 

aufgezeigt werden. De facto wurden die Stände 

im Lauf der Herrschaft Maximilians der meisten 

ihrer noch verbliebenen Rechte beraubt, de jure 

hingegen wollte Maximilian die Rechte der Landschaft 

schließlich doch gewahrt wissen. 

Ein weiteres Ergebnis dieser Arbeit sei hier 

nochmals hervorgehoben. Das vormals i n der Stände

macht repräsentierte Korrektiv der landesherrlichen 

Gewalt wurde nun, da der Landesherr als 1 Vater' 

seiner Untertanen alleine Verantwortung zu tragen 

hat und die ehemals der Landschaft zugehörigen 

Rechte und Pflichten auf ihn übergegangen sind, 

dieses i n s t i t u t i o n e l l e Korrektiv also wurde i n 

das moralisch-sittliche- Pflichtgefühl des Landes

herrn selbst transformiert. Dies kommt z.B. i n 

Maximilians berühmten Worten a l i j s lucendo con-

sumor zum Ausdruck. Mit anderen Worten: eine 



147 

ehemals als äußere Institution bestehende Kontrolle 

wurde als Verpflichtung ins Gewissen des Landes

herrn hineingenommen. 

Darf dieser Prozeß - psychologisch - als Verinner-

lichung interpretiert werden, dann gewinnt auch 

der Tugendkatalog der Monita und die vielen Er

mahnungen an den Pürsten, sich nach den christlichen 

Geboten zu richten, eine neue Dimension. Die 

private Tugend des Herrschers i s t mit der Zurück

drängung der Stände nicht mehr nur eine Privatan

gelegenheit zwischen dem Herrscher und Gott, 

sondern die einzige Möglichkeit im absoluten 

Herrschaftssystem eine Prävention gegen Tyrannei 

einzubauen. In diesem Zusammenhang i s t auch die 

besonders starke Betonung der Gebundenheit des 

Herrschers an das natürliche und göttliche Recht 

zu sehen, die sich bei allen Theoretikern des 

Absolutismus findet; hierin liegt - nebenbei be

merkt - einer der wesentlichen Unterschiede zu 

den totalitären Systemen des 20. Jahrhunderts. 

Der absolute Purst steht nur über den m :e. n s c h -

l i e h e n Gesetzen, jede Nichtbeachtung des 

göttlichen und natürlichen Rechts macht den 

Herrscher zum Tyrannen. Dabei muß betont werden, 

daß diese Unterscheidung erst von den Staatstfeeosien 

des Absolutismus vollzogen wurde, während der 

res publica christiana der Unterschied nicht ge

läufig war. Von einer Billigung des Tyrannenmords, 

wie sie Mariana hieraus ableitete, distanzierten 

sich die Jesuiten nach der Ermordung Heinrichs IV. 

Der Purst untersteht also dem göttlichen und 

natürlichen Recht, er darf aber auch die mensch- / 

liehen Gesetze nicht willkürlich ändern, sondern / 

nur, wenn es das Gemeinwesen - das bonum commune 

nimmt an Bedeutung immer mehr zu - erfordert. 
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Damit verbunden i s t die Verpflichtung des Dandes

herrn, sich von erfahrenen Räten in allen Staats

angelegenheiten beraten zu lassen - eine weitere 

Sicherung innerhalb des Systems. 

Dengleichen Prozeß der Verinnerlichung, der hier 

kurz resümiert wurde, versuchte der Herrscher 

analog in der Sozialdisziplinierung breitester 

Schichten durchzusetzen; die Überwachung von Sitten 

und Religiosität der Untertanen belegen diese Ent

wicklung. Wurden die Religionsmandate zunächst 

gewaltsam durchgeführt, so führten die subtileren 

Methoden, mit denen zu Maximilians Zeiten Druck 

auf die Bevölkerung ausgeübt wurde, allmählich zu 

deren Verinnerlichung. Hierin und in der zunehmend 

auf a l l e Lebensbereiche übergreifenden Überwachung 

der Untertanen offenbart sich der Prozeß der 

Sozialdisziplinierung, wie er sich ähnlich im früh

neuzeitlichen Heer vollzog. Zu berücksichtigen i s t 

allerdings, daß die zunehmende Herrschaft des Landes

herrn über das Gewissen der Untertanen auch aus 

der für die Zeit der Gegenreformation typischen 

Sorge um deren ewiges Heil entsprungen i s t . 

Als ein wesentliches Mittel zur Wiederherstellung 

einer nicht nur äußerlichen Frömmigkeit muß - so 

scheint mir - der Versuch Maximilians interpretiert 

werden mit dem Marienglauben eine spezifisch 

bayrische Form des Katholizismus zu i n s t i t u t i o n a l i s i 

Hatten die Evangelischen besonders den Marienkult 

und die Heiligenverehrung der römisch-katholischen 

Kirche angegriffen, so förderte Maximilian dagegen 

gerade die Verehrung der Muttergottes und einiger 

s p e z i e l l gegenreformatorischer Heiliger (z.b. des 

h l . Benno). 

Die Bevorzugung des durch seine Tradition für das 

landesfürstentum integrierend wirkendenden Wall-
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fahrtsortes Altötting, die öffentlichen Büß- und 

Andachtsühungen Maximilians an der Mariensäule in 

München und die bald als Patrona Boiariae akzep

tiert e Maria an der Residenzfassade sind symptom

atisch für die Tatsache, daß sich im Zeitalter der 

Gegenreformation die P o l i t i k nicht nur in der Kunst 

spiegelte, sondern die künstlerische Produktion 

direkt von der P o l i t i k bestimmt wurde. 

Dies i s t bereits unter Maximilians Vater Wilhelm V. 

zu sehen, der an der Passade der von ihm erbauten St. 

Michaelskirche die gesamte Genealogie bayrischer 

Herrscher anbringen ließ - ein Programm, das zur 

Kenntlichmachung eines politischen Herrschaftsan

spruches bestimmt i s t . 

Ebenso diente der Marienkult unter Maximilian -

wenigstens zum T e i l - als propagandistisches In

strument, als ein ideologiebildendes Mittel der 

Identifikation mit dem Landesherrn als alleinigen 

Träger des Staatsgedankens, ohne die sich die Be

völkerung nicht zu einem aggressiven Glaubenseifer, 

der seinen Ausfluß in den ersten Jahren des Dreißig

jährigen Krieges fand, hätte motivieren lassen. 

Die i n Predigten wiederauftauchende Interpretation 

Mariens als Ecclesia, die Darstellung des Marien

bildes auf der Hauptkriegsfahne, der Schlachtruf 
1 Maria sancta' sind weitere Indizien für die 

politische Bedeutung des Marienglaubens. 

Ein anderes Leitmotiv der Ära Maximilians bildet -

unabhängig von der aktuellen politischen Situation -

der Wunsch nach Rangerhöhung des Hauses Wittelsbach 

als einer alten casa imperiale. 

Dieses Bestreben bestimmt das von Maximilian mitge

tragene ikonologische Programm der unter seiner 

Ägide realisierten Bildwerke und Bauten. Die Monu

mentalität der neuen Residenz - sie war seinerzeit 
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größer als die kaiserliche Hofburg in Wien -, die 

Passade zur Schwabinger Gasse und die Innendekoration, 

deren Programm die Ahnen Maximilians verherrlicht, 

dokumentieren den Anspruch auf Rangerhöhung ebenso 

wie die von Maximilian i n i t i i e r t e Abfassung mehrerer 

Bayrischer Geschichten, die die Tradition seines 

Hauses auf Karl den Großen zurückführen sollten. 

Wie in der Arbeit gezeigt werden konnte gehören in 

diesen Zusammenhang auch das von der bisherigen 

Forschung ungenügend gewürdigte Grabmal Kaiser 

Ludwigs des. Bayern, die Trier- und Steinzimmer 

der Residenz und die wappenhaltenden Löwen an den 

beiden Portalen der Residenzfassade. 

Kunstpolitik, Ahnenverehrung und die Betonung der 

gegenreformatorischen Tradition dienten gleicher

maßen der Nobilitierung des Hauses Wittelsbach, was 

auf ideologischer Ebene die imperialen Ansprüche 

der barocken Herrscher Bayerns vorbereitete. Maxi

milian allerdings kannte die realpolitischen G r enzen, 

auf die die bayrischen Herrschaftsansprüche stießen; 

innerhalb dieser Grenzen jedoch erreichte er das für 

den Mittelstaat Bayern Mögliche. 
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