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der Historienmalerei nur in Einzelfallen 

bringen sollten. Der Stellenwert der spa- 

nischen Stillebenmalerei des Siglo de Oro 

iibersteigt bei weitem jenen der zeitgleichen 

Theorie, und es ist deshalb nicht verwunder- 

lich, daf> die Kiinstler mit den »gemalten« 

Argumenten fiir die Anerkennung der Malerei 

als arte liberal iiberzeugender und nachdriick- 

licher wirken als die schriftlichen Versuche. 

Die beiden Monographien erganzen sich mit 

ihren unterschiedlichen Schwerpunkten aus- 

gezeichnet und prasentieren eine Fiille von bis

lang unbekannten Werken sowie zahlreiche 

neue Ergebnisse. Damit leisten sie eine 

wichtige Grundlage fiir weitere Forschungen 

und geben zahlreiche Anstofie fiir eine weitere 

Behandlung des Themas.

Karin Hellwig
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Das Marstallmuseum in Schlol? Nymphen

burg ist eine der bedeutendsten europaischen 

Sammlungen dieser Art. Wie die vergleich- 

baren Bestande der Wiener Hofwagenburg in 

Schonbrunn oder das Museo dos Coches in 

Lissabon, die groBte Sammlung von Galawa

gen des 17. und 18. Jh.s, erinnert das Miinch- 

ner Marstallmuseum an Traditionen fiirst- 

licher Hofhaltung, die in den verbliebenen 

europaischen Konigshausern - z. B. in den 

Royal Mews, den Marstallen des Buckingham 

Palace - lebendig geblieben sind, wenn bei 

besonderen Anlassen, so erst kiirzlich zum 50. 

Regierungsjubilaum der Konigin Elisabeth IL, 

der konigliche Galawagen im Fernsehen einem 

Millionenpublikum prasentiert wird.

Das von Rudolf H. Wackernagel heraus- 

gegebene und bearbeitete zweibandige Kata- 

logwerk umfafit die von der Bayerischen Ver- 

waltung der staatlichen Schlosser, Garten und 

Seen betreuten und ausgestellten Bestande des 

Marstallmuseums an Kutschen, Schlitten und 

Sanften der Wittelsbacher Kurfiirsten und 

Konige (seit 1923 Eigentum des Wittelsbacher 

Ausgleichsfonds), auEerdem acht ehemals 

Wittelsbachische Fahrzeuge im Besitz anderer 

Museen, darunter Fahrzeuge der Prinzen 

Adalbert, Alfons und Ludwig Ferdinand von 

Bayern in den Museums of Stony Brook, N.Y. 

Angesichts des kleinen Fiihrers von 1923 

durch das Miinchner Marstallmuseum und 

mehrerer Auflagen der von Luisa Hager 1959 

neu bearbeiteten und seit 1974 von Elmar D. 

Schmid iiberarbeiteten amtlichen Fiihrer mit 

ihren vergleichsweise diirftigen Angaben kann 

man der Bayerischen Schldsserverwaltung nur 

dazu gratulieren, dais es nach mehrjahriger, 

von der Siemensstiftung grofiziigig unter- 

stiitzter Forschungsarbeit gelungen ist, dieses 

erste wissenschaftliche Katalogwerk des 

Marstallmuseums herauszubringen. Der Kata

log dokumentiert auch eine Auswahl der zu 

den Wagen und Schlitten gehdrigen Fahr- 

geschirre, mills’ allerdings auf die Fiille der nur 

zum geringen Teil ausgestellten Utensilien aus 

der Sattelkammer, auf Schlittendecken, Peit- 

schen u. a. verzichten. In dem fiir eine breitere 

Leserschaft bestimmten 1. Band mit engli- 

schen Ubersetzungen sind die Katalogbeitrage 

und die zusatzlichen Texte kiirzer gefais’t. Mit 

seiner prachtvollen Ausstattung erganzt er die 

ausfiihrlichen wissenschaftlichen Katalogtexte
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Abb. i Leo von Klenze, ehem. Hof-Reitschule, 

(1819-22), seit 1923 Wagenhalle des ersten 

»Marstallmuseums in Munchen« (Staats- und 

Galawagen..., Bd. I, S. 55) 

und die Bilddokumentation des 2. Bandes, der 

auch die ungekiirzten bzw. die zusatzlichen 

Beitrage der verschiedenen Autoren des Ge- 

samtwerks enthalt. Die folgenden Bemerkun- 

gen halten sich deshalb vor allem an die Texte 

des 2. Bandes, auch wenn man nicht nur 

wegen der Fiille des Bildmaterials zu den 

einzelnen Fahrzeugen immer auf beide Bande 

Bezug nehmen wird (die Bibliographie und das 

vorziigliche Glossar zur Wagenbaukunde 

finden sich nur im ersten Band).

Das einzige Standardwerk zu einer unter 

kunsthistorischen Gesichtspunkten betrach- 

teten Geschichte des Wagenbaus blieb lange 

Zeit Heinrich Kreisels 1927 erschienenes Buch 

Prunkwagen und Schlitten (dazu die Be- 

sprechung von Richard Graul in Zeitschrift 

fiir bildende Kunst 62, 1928/29, S. 139), ein 

grundlegender erster Versuch, der auch mit 

den auf die Miinchner Marstallinventare 

gestiitzten Wagenbezeichnungen Neuland 

betrat (dazu Bd. 2, S. 44-47 der Kreisel kor- 

rigierende Beitrag »Sesselkutsche und 

Kaiserkutsche« von Brigitte Volk-Kniittel). 

Einer der ersten griindlichen Bestandskataloge 

war Max Piendls 1966 erschienener Katalog 

des Fiirstlichen Marstalls in Regensburg, und 

erst in den 8oer und 9oer Jahren erschienen 

zahlreiche Sammlungskataloge und umfas- 

sende Darstellungen des Wagenbaus der ein

zelnen europaischen Lander sowie eine Fiille 

von Detailstudien (eine Ubersicht uber die 

Entwicklung der wagenbaukundlichen For- 

schung gibt Wackernagels Einfiihrung zu Band 

1, S. 12-14). Wackernagel, seit seiner 1964 

erschienenen Dissertation liber den franzdsi- 

schen Kronungswagen dutch eine ganze Serie 

von einschlagigen Publikationen als bester 

Kenner der Materie ausgewiesen, hat zu 

seinem opus magnum als allgemeine Ein- 

fiihrung nicht nur eine kurze Wagenbau- 

geschichte vom mittelalterlichen Kobelwagen 

bis in die Anfange des Automobilzeitalters 

beigetragen (Bd. 2, S. 9-42), sondern be- 

schreibt, in Verbindung mit einem Uberblick 

liber friihe Schausammlungen hofischer 

Wagenbestande, die Entstehung der ersten 

Marstallmuseen und die Einrichtung von Wa- 

gensammlungen in verschiedenen europa

ischen Museen (Bd. 2, S. 77-80), auch die 

Anfange des Miinchner Marstallmuseums und 

das Schicksal des kgl. bayerischen Hof- 

fuhrparks, aus dem nach der Revolution 1918 

alle neueren Alltagsfahrzeuge abgegeben und 

versteigert wurden. Dagegen blieb das als hi- 

storisch wertvoll betrachtete Inventar an 

Galawagen, Schlitten, Geschirren und Sat- 

telzeug bewahrt und wurde 1923 in der von 

Klenze 1819 bis 1822 am Marstallplatz 

errichteten Hofreitschule als Miinchner Mar- 

stallmuseum eroffnet (Abb. 1). Der erste 

Fiihrer von A. Hausladen und H. Kreisel 

verzeichnet mit 23 Wagen, sechs Schlitten und 

zwei Sanften bereits die wichtigsten Bestande 

der dann 1952 in den ehem. Hofstallungen auf 

der Siidseite des Ehrenhofs von Schlol? 

Nymphenburg erbffneten und seit 1986 in der 

heutigen Neuaufstellung prasentierten Samm- 

lung. Zur Geschichte der Transferierung des 

Museums, die bereits 1939 geplant war, ware 

vielleicht nachzutragen, dal? die Bestande 

1941 - drei Jahre vor der Zerstdrung der 

Hofreitschule am 24.725. April 1944 - 

weniger wegen der Bombengefahr ausgelagert 

worden zu sein scheinen, sondern auf Druck
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von Christian Weber, einer beriichtigten 

Miinchner NazigroEe, Herr der Riemer Reit- 

stalle, der die »Nachte der Amazonen« in 

Nymphenburg organisierte und die Reithalle 

wieder fur ihren urspriinglichen Zweck niitzen 

wollte.

Die meisten der 48 Nummern des Katalogteils 

hat Wackernagel selbst bearbeitet, mit Aus- 

nahme der barocken Rennschlitten (Kat.-Nr. 

5-9 von Peter Volk), der Galawagen und 

Galaschlitten Konig Ludwigs II. (Kat.-Nr. 41- 

46 von Elmar D. Schmid) sowie der Darstel- 

lung von drei - nicht erhaltenen - friihen 

Automobilen, zwei Doppel-Phaetons und 

einer Limousine des Prinzregenten (Kat.-Nr.

49 a-d von Rudolf B. Trabold). Die Katalog- 

texte, die auch die ungewohnliche Fiille der 

seit dem 16. Jh. erhaltenen Inventare des 

Miinchner Marstalls einbeziehen konnten 

(Verzeichnis der 41 Inventare zwischen 1560 

und 1933 von Brigitte Volk-Kniittel Bd. 2, S. 

348-351), gehen nicht nur auf die Entste- 

hungsgeschichte, sondern auch auf die mit der 

spateren Nutzung verbundenen Veranderun- 

gen und Restaurierungen ein. Viele Datierun- 

gen konnten aufgrund technik- und stil- 

geschichtlicher Merkmale prazisiert werden.

50 wird die Gartenkalesche fur junge Prinzen 

(Kat.-Nr. 1), bisher »Miinchner Werkstatt um 

1725/30*, als Werk eines franzosischen 

Wagenbauers um 1697/98 erkannt, konnte 

also von Kurfiirst Max Emanuel fur Kurprinz 

Joseph Ferdinand erworben worden sein, mit 

dessen friihem Tod Bayerns Anspriiche auf das 

spanische Weltreich zu Grabe getragen wur- 

den. Da auch die mit reich gesticktem roten 

Samt tapezierte Sanfte (Kat.-Nr. 3) als Leib- 

sanfte der Kurfiirstin Maria Antonia identi- 

fiziert und Pariser Meistern um 1684/85 

zugewiesen werden kann, besitzt das Museum 

wenigstens zwei kostbare Relikte aus dem 

Marstall des »Blauen Kurfiirsten«, zu dem 

noch der um 1827 auf ein neues Schlit- 

tengestell montierte Kampf des Herkules mit 

der Hydra (Kat.-Nr. 5) gehort hat - von Peter 

Volk jetzt dem Umkreis Andreas Faistenber- 

gers um 1680/83 zugeschrieben, wahrend er 

bisher als Werk Johann Baptist Straubs gait, 

der den eleganten Rennschlitten mit Diana 

(Kat.-Nr. 9) geschaffen hat.

Hohepunkt eines Besuchs im Nymphenburger 

Marstallmuseum ist natiirlich der beriihmte 

Kronungswagen Kaiser Karls VII. (Kat.-Nr. 

2), den Kurfiirst Karl Albrecht fiir den 

festlichen Einzug in Frankfurt am Main und 

am Tag der Kaiserkronung (31. Januar 1742) 

benutzte. Zur Geschichte dieses vergoldeten 

Prunkwagens im Typ der seit dem 17. Jh. 

am Hof Ludwigs XIV. entwickelten »grand 

carosse« - heute die schonste Karosse dieser 

Art, einzigartig, weil sich auch in Frankreich 

keine vergleichbare Staatskarosse erhalten hat 

- hat Wackernagel mit seinem Katalogbeitrag 

eine Fiille neuer, liber Petzet-Wackernagel 

(Bayerische Kronungswagen im Marstallmu

seum Nymphenburg, Miinchen 1967) hinaus- 

gehende Erkenntnisse beigetragen. Danach 

diirfte die Karosse bereits 1721/22 in der 

Manufacture Royale des Gobelins entstanden 

sein, zu der auch eine »fabrique de carosses« 

gehorte, vermutlich im Auftrag des Comte de 

Toulouse, eines Sohns Ludwigs XIV, der die 

Karosse fiir die Kronungsfeierlichkeiten Lud

wigs XV. verwendet haben konnte. Wie ein 

von Wackernagel »nach Redaktionsschluf?« 

nachgetragener Fund in den »Fiirstensachen« 

des Hauptstaatsarchivs (Bd. 1, S. 72) beweist, 

gelangte die fiber einen Pariser Handler erwor- 

bene Karosse bereits im Friihjahr 1741, also 

zu einem Zeitpunkt, als die Wahl Karl 

Albrechts zum Kaiser noch nicht gesichert 

war, nach Frankfurt, und zwar fiir 31.534 

livres - eine betrachtliche Summe fiir eine 

Karosse vom Pariser Gebrauchtwagen-Markt, 

allerdings laut Rechnung vom Sattlermeister 

Pion frisch renoviert und die Paneele von Carl 

Van Loo neu bemalt (die Gemalde zum Teil bei 

der Renovierung des Wagens fiir Konig Lud

wig II. 1866/67 iiberarbeitet), dazu die 

prachtvollen neuen Galageschirre fiir den 

Achterzug.
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Abb. 2 Gala-Berline des Kurfiirsten Karl Theodor. 

Paris 1747/50, Neufassung 1758. Riickwand- 

gemalde nach F. Boucher bzw. Stick von J. Daulle 

1758. Miinchen, Marstallmuseum (Archiv 

Wackernagel)

Die Geschichte der Pariser Gala-Berline im 

Rokokostil (Kat.-Nr. 11), ein um 1710 

aufgekommener Wagentyp, der gegen Mitte 

des 18. Jh.s auch als Galawagen die schwer- 

falligen Karossen verdrangte, hat Wacker- 

nagel ebenfalls neu geschrieben: Die um 1750 

in einem Pariser Wagenatelier entstandene 

Gala-Berline war nicht, wie von Kreisel ver- 

mutet, der Hochzeitswagen der Kurfiirstin 

Maria Anna, sondern kam aus dem Mann- 

heimer Fuhrpark des Kurfiirsten Karl Theodor 

nach Miinchen. Ihre besondere Bedeutung 

besteht in dem fast unveranderten Originalzu- 

stand der Vergoldung und Lackierung mit 

Paneelbildern nach Francois Boucher (Abb. 2), 

Ergebnis einer Renovierung dieses damals 

etwa ein Jahrzehnt alten »Gebrauchtwagens«. 

Die inzwischen stark verbraunte Lackierung 

ist als »Vernis Martin* oder als »Vernis de 

Paris* ein Beispiel fiir die Hochbliite der 

franzdsischen Lackkunst des mittleren 18. 

Jh.s, also vielleicht samt den Malereien ein 

Werk der peintre-vernisseurs Guillaume-Jean 

oder Etienne Simon Martin. Hohepunkte in 

der an mehreren Beispielen des Marstallmuse- 

ums zu verfolgenden weiteren Entwicklung 

der Gala-Berlinen, zu deren europaweiter Ver- 

breitung das Vorbild der fiir die Hochzeit 

Napoleons mit der Erzherzogin Marie-Louise 

1810 bendtigten 34 vergoldeten »Stadt-Berli- 

nen« beigetragen hat - ein Beispiel die Gala- 

Berline des Prinzen Eugene Beauharnais von 

dem Pariser Wagenfabrikanten Grosjean 

freres (Kat.-Nr. 17) -, sind die beiden Kro- 

nungswagen Konig Max I. Joseph. Die von 

Hofwagner Georg Lankensperger nach Ent- 

wiirfen des kgl. Wagenbau-Inspektors Johann 

Christian Ginzrot geschaffenen Kronungswa- 

gen verkorpern mit ihren von Franz Jakob 

Schwanthaler d. A. geschaffenen Figuren und 

einer auf dem Dach montierten Kopie der 

Kroninsignien das 1806 geschaffene neue 

Konigreich Bayern mit seinen wechselnden 

politischen Allianzen: Der 1813 in Dienst 

gestellte Erste Kronungswagen (Kat.-Nr. 18) 

im Empirestil ist an einem Projekt von Charles 

Percier zum Pariser Kronungswagen Na

poleons orientiert, wahrend der nach dem 

Sturz Napoleons 1818 in Zusammenhang mit 

der neuen bayrischen Verfassung entstandene 

Zweite Kronungswagen (Kat.-Nr. 20) im Stil 

der Restauration an den in der Revolution zer- 

storten Kronungswagen Ludwigs XVI. erin- 

nert.

Wie die bayerischen Kronungswagen konnen 

auch die iibrigen Staatswagen aus dem von der 

koniglichen Familie genutzten Fuhrpark zu 

einer europaischen Geschichte des Fahrzeug- 

baus im 19. Jh. beitragen, von den Gala-Berli

nen und den zahlreichen Gala-Coupes bis zu 

den beliebten Landauern und zweisitzigen 

Landaulets oder einem leichten Stadtcoupe 

wie dem Brougham Konig Ludwigs II. (Kat.- 

Nr. 33) mit geschmiedetem Langbaumgestell 

mit Schwanenhalsen und einem doppelten 

Federsystem aus C-Federn und Druckfedern, 

dazu die unterschiedlichsten Fahrzeugtypen 

wie der Gala-Phaeton-Schlitten des Kron- 

prinzen Maximilian, die Jagd-Kaleschen und 

Bergwagen des Prinzregenten Luitpold, 

schliefilich sogar der Hofzug der Konige Ma

ximilian II. und Ludwig IL, von dem der
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1868/69 »im Renaissance-Stil, Genre Louis 

XIV« umgestaltete Salonwagen Ludwigs II. im 

Verkehrsmuseum Niirnberg (Kat.-Nr. 40) 

erhalten geblieben ist (Abb. 3), das erste 

Prunkfahrzeug, auf dessen Gestaltung nach 

Entwiirfen von Franz Seitz der Konig selbst 

starken Einflub genommen hat.

Fiir die folgende Serie der beriihmten Prunk- 

wagen und Schlitten des Konigs, eine der 

Hauptattraktionen des Marstallmuseums 

(Kat.-Nr. 41-46, bearbeitet von Elmar D. 

Schmid), wurden die in der Schldsserverwal- 

tung (Archiv des Konig Ludwig II-Museums) 

vorhandenen Quellen zu dem vom Konig mit 

Vorschlagen und Korrekturen begleiteten 

EntwurfprozeE leider nicht geniigend beriick- 

sichtigt. Dabei waren schon 1968 im Katalog 

der Ausstellung Konig Ludwig II. und die 

Kunst zusammen mit dem 1878/79 geschaffe- 

nen, mit seinem Schlittengestell auch als 

Prunkschlitten verwendbaren Kleinen Gala- 

wagen die meisten einschlagigen Entwiirfe 

und Modelle ausgestellt (vgl. Ludwig II- 

Ausstellung Kat.-Nr. 779-813, wo der Kleine 

Galawagen Kat.-Nr. 778 falschlich 1873 

datiert ist) - eine durchaus iiberschaubare 

Entwurfsserie, vor allem von Seitz, der auch 

die Prunkgeschirre und die passenden Ko- 

stiime des Personals entworfen hat, alles im 

Stil des fiir den gleichzeitigen Bau von Schlofi 

Linderhof entwickelten, vom Konig als »Louis 

XV« bestellten Zweiten Rokoko. Dieses 

wenigstens z. T. auch in die Dokumentation 

der Bande des Katalogwerks einbezogene Bild- 

material aber ist nicht zu trennen von der hier 

nur gelegentlich (Bd. 2, S. 251, 260) nach dem 

oben genannten Katalog von 1968 zitierten 

Korrespondenz mit den Hofsekretaren Lorenz 

von Diifflipp und Ludwig von Biirkel, neben 

wenigen eigenhandigen Schreiben des Konigs 

vor allem seinen den Lakaien diktierten 

Anweisungen - insgesamt eine der wichtigsten 

Quellen zu den unterschiedlichen Kunstbestre- 

bungen Ludwigs. Dazu gehdren auch die 

Briefserien des - im Personenregister des Kata

logwerks kein einziges Mai auftauchenden -

Abb. 3 Eisenbahn-Salonwagen Konig Maxi

milians IL, spdter Konig Ludwigs II. Entwurf I 

Verdnderungen Friedrich Biirklein I Franz u. 

Rudolf Seitz. Hersteller: Klett & Comp., Niirn

berg i860. Wittelsbacher Ausgleichsfonds, 

(WAF Miinchen)

Stallmeisters Richard Hornig, den der Konig 

nicht nur als Berater in Fragen seiner Kutschen 

und Schlitten zu schatzen wufite, wahrend er 

dem damaligen Oberststallmeister Max Graf 

von Holnstein nicht einmal bei der Auswahl 

der passenden Pferde vertraute (Korr. Diifflipp 

28. August 1872, Brief von Kabinettsekretar 

Eisenhart). Nachdem Ludwig zunachst den 

Kronungswagen Karls VII. in Vorbereitung fiir 

seinen schon bald geplatzten Hochzeitstermin 

als »Trauungswagen« hatte renovieren lassen, 

ist der nach Entwurf von Seitz bei Hofwagen- 

fabrikant Franz Paul Gmelch d. A. 1870 in 

Auftrag gegebene Neue Gala-Wagen (Kat.-Nr. 

42) eine alle Staatswagen dieser Zeit an Prunk 

iiber-bietende goldene Karosse »im Genre des 

jgten Jahrhunderts Rococo-Styl«. Diese auch 

im Bildprogramm Ludwig XV. huldigende 

Beschworung eines Ludwig II. in der biirger- 

lich gepragten Welt des 19. Jh.s versagten 

absoluten Konigtums aber mufste schon 

angesichts des gleichzeitigen Frankreich- 

Feldzugs unter Beteiligung der bayerischen 

Armee aus der deutsch-nationalen Perspektive 

von Ludwigs Zeitgenossen reichlich abwegig 

erscheinen, und der auf strengste Geheimhal- 

tung bedachte Konig war emport, als die 

Abendzeitung 1872 iiber den koniglichen 

Galawagen berichtete (Korr. Diifflipp 16. 

August 1872, Brief von Kabinettsekretar
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Eisenhart). Wegen derartiger Indiskretionen 

hat der Konig dann alle folgenden Prunkge- 

fahrte nicht mehr an Gmelch, sondern an die 

von Johann Michael Mayer begriindete May- 

er’sche Hofsattlerei und Wagenfabrik ver- 

geben. In der umfangreichen Korrespondenz 

mit dem Hofsekretar, zu der auch ganze Brief- 

serien von Hornig gehdren, aber hatte sich seit 

1870 das Ringen des Konigs um den richtigen 

Stil und das passende Bildprogramm seines 

neuen Prunkwagens ebenso in alien Details 

verfolgen lassen wie die Entstehung des mit 

einem Schlittengestell auch im Winter ver- 

wendbaren Kleinen Galawagens von 1878/79 

(Kat.-Nr. 46) und des 1872 geschaffenen 

Galaschlittens mit der von Putten gehaltenen 

Krone, „die zugleich als Laterne dienen soil" 

(Korr. Diiflipp, Brief Hornigs vom 23. Mai 

1873), zunachst mit Kerzen, spater dank einer 

Batterie elektrisch beleuchtet, - Gefahrte, 

deren magischer Glanz bei den nachtlichen 

Schlittenfahrten durch die Bergwelt um Lin- 

derhof und Neuschwanstein das Bild des 

»Marchenkdnigs« gepragt haben. Auch zu 

dem aus Dresden angekauften und nach 

Entwiirfen von Seitz 1875 zum Ersten 

Nymphenschlitten Ludwigs II. (Kat.-Nr. 44) 

umgestalteten Gefahrt findet sich eine Fiille 

von unbearbeitetem Material in der Korre

spondenz (zur Erwerbung des Dresdener 

Schlittens Korr. Diiflipp 17. und 18. Dezember 

1874, 9. Januar 1874, zu seiner Umgestaltung 

und Neuausstattung Briefe Hornigs vom 16. 

und 23. Januar, 20. Mai, 14. Juni, 19. Septem

ber, 22. November und 2. Dezember 1875), 

das vielleicht erlaubt hatte, nach dem nicht 

uninteressanten Zustand des Schlittens vor 

dem Umbau zu fragen - etwa einer der Fi- 

gurenschlitten aus den reichen Hofschlit- 

tenkammern in Dresden, von denen abgesehen 

von einer bei Kreisel abgebildeten Serie von 

Entwiirfen (dazu Volk, Bd. 2, S. 108) nichts 

erhalten geblieben ist?

Die Korrespondenz mit den Hofsekretaren 

hatte im iibrigen auch die von Ulrike von 

Hase-Schmundt ermittelten biographischen 

Daten aller am Bau der Kutschen beteiligten 

Handwerker und Kiinstler (Biographien Bd. 2, 

S. 338-347) erganzen konnen, vorbildliche 

Recherchen, in die selbst entlegenste Quellen 

wie Firmenarchive, Sterbebiicher und Grabin- 

schriften einbezogen wurden (zu Seitz, 1868- 

1880 Kostiimbildner und technischer Direktor 

des Miinchner Hoftheaters, ware sein um- 

fangreicher Personalakt im Hauptstaatsarchiv, 

Staatstheaterakten Nr. 1059 nachzutragen, 

vgl. D. und M. Petzet, Die Richard Wagner- 

Biihne Ludwigs IL, Miinchen 1970, Anm. 

127, 997). Uber die Biographien hinaus wer- 

den einzelne fiir die Bliite der Miinchner Wa- 

genbaukunst verantwortliche Personlichkeiten 

im Katalogwerk Wackernagels erstmals um- 

fassend gewiirdigt, an erster Stelle natiirlich 

der kgl. Wagenbauinspektor Ginzrot, der fiir 

Max I. Joseph die beiden Kronungswagen ent- 

worfen und gemeinsam mit Hofwagner 

Lankensperger den neuen Miinchner Wagen- 

bau begriindet hat (Bd. 2, S. 294-303). Der 

gegen 1808 von Strafiburg nach Miinchen 

iibersiedelte Ginzrot war auch Autor der 

Oberststallmeister Karl Ludwig Freiherr von 

Kessling gewidmeten zwei Bande zum 

Kutschenbau neuester Zeiten (1830), eines der 

bedeutendsten Quellenwerke zum europai- 

schen Kutschenbau, und erstmals werden in 

dem Beitrag des Archaologen Valentin Kockel 

(Bd. 2, S. 290-293) auch die Quellen zu 

Ginzrots bereits 1817 erschienenem Werk 

SHagen und Fahrwerke der Griechen und 

Romer untersucht.

Im iibrigen erreichte Miinchen im 19. Jh. zwar 

nicht die Bedeutung der europaweit expor- 

tierenden Zentren des Kutschenbaus in Paris, 

London oder Wien, hatte aber doch eine auch 

international beachtete eigene Fabrikation, fiir 

die zunachst Lankensperger, der Erfinder der 

Achsschenkellenkung, spater die Hofwagen- 

fabrikanten Gmelch und Mayer stehen, dessen 

von den Sohnen iibernommene Wagenfabrik 

noch in den Anfangen des Automobilzeitalters 

tatig war. Ein Gliicksfall sind hier die im Besitz 

der Familie erhaltenen, von Ulrike von Hase-

152



Rezensionen

Schmundt ausgewerteten Firmenunterlagen 

der Mayerschen Wagenfabrik, zu denen sogar 

noch die Muster von Wagenbeschlagen (Bd. i, 

Abb. 32) gehdren. Von grundlegender Bedeu- 

tung fiir die Geschichte des Kutschenwesens, 

das an europaischen Hofen seit der 2. Halfte 

des 16. Jh.s ungeheuren Aufschwung nahm, 

ist schlieElich der Beitrag von Brigitte Volk- 

Kniittel liber das Oberststallmeisteramt am 

Miinchner Hof (Bd. 2, S. 48-52). Ihre an- 

schliefiende Darstellung der Hofstallungen 

und Wagenhauser in Miinchen (Bd. 2, S. 53- 

60) erganzt in mancher Hinsicht die Bande 63 

und 87 der Arbeitshefte des Bayerischen Lan- 

desamtes fiir Denkmalpflege (Heinrich Habel, 

Der Marstallplatz in Miinchen, 1993, und M. 

Petzet, Die Alte Miinze in Miinchen, 1996). 

Allerdings wurden fiir das Marstall- und 

Kunstkammergebaude Herzog Albrechts V. 

nur die Akten zu den Reparaturen ab 1599, 

nicht die erhaltenen Hofbauamtsrechnungen 

1580/81 und 1587-1594 (BHSTA, HR II, 

Fasz. 12) herangezogen, insbesondere die 

standige Reparaturen an den Pferdestanden 

und Boden des Marstalls betreffenden, Woche 

fiir Woche gefiihrten Abrechnungen, deren 

systematische Auswertung vielleicht gewisse 

Riickschliisse auf das Temperament der an die 

200 herzoglichen Rosser ergeben hatte.

Wackernagels vorbildliches Katalogwerk setzt 

insgesamt neue Mafistabe fiir die Bearbeitung 

vergleichbarer Sammlungsbestande. Denn hier 

werden die an die Geschichte eines Herrscher- 

hauses erinnernden »Exponate« eines Muse

ums nicht nur von einem Kutschenspezialisten 

mit ihren technischen Daten als ein Stuck 

europaischer Technikgeschichte und Wirt- 

schaftsgeschichte vorgestellt, sondern die in 

besonderer Weise den Rang eines Staates und 

den Glanz eines Fiirstenhauses darstellenden 

Staats- und Galawagen auch als wahre Kunst- 

werke gewiirdigt, Kunstwerke, die von der 

auch in den Abbildungen immer wieder zum 

Vergleich herangezogenen zeitgendssischen 

Dekorationskunst, von Raumausstattungen 

und Mobiliar, nicht zu trennen sind. Dabei 

wird der jeweilige Zustand auch mit den 

Augen des Restaurators Wackernagel be- 

trachtet, die in so vielen kunsthistorischen 

Publikationen vernachlassigte »Fassung« in 

Verbindung mit der Restaurierungsgeschichte 

analysiert, und zum Thema Kutschenlack/ 

Wagenlack sogar eine eigene Untersuchung 

beigetragen (Bd. 2, S. 323-329), die Johann 

Koller und weiteren Mitarbeitern des 

Doerner-Instituts der Bayerischen Staats- 

gemaldesammlungen zu verdanken ist. In den 

Beitragen des Hippologen Axel Gelbhaar liber 

herrschaftliche Gestute, Wagenpferde, Ge- 

schirre und Anspannung wird schlieElich auch 

noch »die Kunst, Kutsche und Pferd recht zu 

fahren« erlautert (Bd. 2, S. 61-76).

So kann das Katalogwerk des Marstallmuse- 

ums Schlol? Nymphenburg auch dank der her- 

vorragenden photographischen Dokumenta- 

tion viel vom authentischen Geist der Wittels- 

bachischen Staats- und Galawagen vermitteln, 

deren besondere Rolle bei feierlichen Einziigen 

und Auffahrten auch in zeitgendssischen 

Darstellungen gewiirdigt wird. »Das Volk 

sehe«, so heilst es 1830 bei Ginzrot (Die Wa- 

gen und Fahrwerke. , Miinchen 1830, Bd.

3, S. 190/191), »mit einem frommen Blicke 

den prachtigen Staatswagen des Konigs 

langsam ... herannahen und sich vor alien 

Gegenstanden, die ihn in dem feierlichen Zuge 

umringen, auszeichnen: es glaubt einen 

prachtigen Tempel zu erblicken, der ein 

hoheres Wesen einschlieEt, den Gegenstand 

seiner Verehrung, seiner Liebe und seiner 

ehrfurchtsvollen Huldigung«.

Michael Petzet
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