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Samuel John Klingensmith

The Utility of Splendor. Ceremony, Social Life, and Architecture
at the Court of Bavaria, l6oo-l8oo
’gIHgRhkR3lFDIunHIhERFxR,dkIrHInER’RwHHhRnEgRtnkyRardHhENR,dIunLhRnEgR6hEghEU 
zdR(EI2krIHxRhR,dIunLhRbkrrRA99CN 315 iIHEU 4 onkFnFFIDglELERnlznDEU 
40 iudQnk-QIInFFIDglELEURJRbDnENRRCZN9ZURRZAOMZ

Die Fragestellung ist durch Norbert Elias, sI 

dhIrudR0rDDrudnHU angeregt. Am Beispiel 

Bayerns erforscht Klingensmith den Zusam- 

menhang von Bau und Innengestaltung kur- 

fiirstlicher Schlosser mit ihrer Nutzung durch 

den Fiirsten und das hofische Zeremoniell. 

Wie eng dieser Zusammenhang tatsachlich 

war, in welch hohem Mai? auch auf diesem 

Gebiet die Architekturgeschichte mit Riick- 

sicht der Formgebung auf funktionale Erwa- 

gungen zu rechnen hat, wird mit iiberlegener 

Quellen- und Literaturkenntnis iiberzeugend 

dargelegt. Das Fazit darf liber die Reichweite 

einer Fallstudie hinaus fur die deutschen Hofe 

der absolutistischen Epoche verallgemeinert 

werden.

Klingensmith gibt eine kurzgefal?te Bauge- 

schichte der Miinchner Residenz und der 

fiirstlichen Landschldsser. Sodann zeichnet er 

vor dem Hintergrund der Hofe in Wien und 

Versailles die Entfaltung und die Langzeit- 

veranderungen des bayerischen hbfischen Ze- 

remoniells unter sechs Herrschergenerationen 

und seine wechselnden Schauplatze in der 

Miinchner Residenz nach. Die im materiellen 

Ergebnis (soweit man nach dem Wiederauf- 

bau davon sprechen kann) chaotisch erschei- 

nende Baugeschichte der Residenz stellt sich 

als eine Folge planvoller Entscheidungen her- 

aus, sobaid man mit dem Autor die Mal?- 

nahmen in Zusammenhang mit der jeweiligen 

Nutzung betrachtet.

Es gelingt Klingensmith durch umsichtige 

Quellenbefragung, wesentliche Ziige des 

bayerischen Zeremoniells bereits fur die Zeit 

Herzog/Kurfiirst Maximilians I. (reg. 1597- 

1651) zu rekonstruieren und die Lage der kur- 

fiirstlichen Appartements in der Residenz zu 

prazisieren. Einzelne erhellende Lichter fallen 

auch auf die vorausgehenden Jahrzehnte. Der 

Schwerpunkt des Buches aber liegt im spaten 

17. und vor allem im 18. Jahrhundert, aus 

dem besonders reichhaltige Quellen zur 

Verfiigung stehen.

Neben der Residenz kommen die Schlosser 

auf dem Land in den Blick, vor allem Nym- 

phenburg und Schleil?heim (deren Innen- 

distribution mit Hilfe der Quellen endlich in 

zufriedenstellender Weise erklart werden 

kann). Anschaulich werden die unterschiedli- 

chen Bedingungen hofischen Lebens in der 

Residenz und auf dem Land kontrastiert, wo 

das Zeremoniell nicht gait und der Furst sich 

als Privatperson fiihlen konnte.

Die Beschreibung der absolutistischen, um 

sorgsam inszenierte Rangabstufungen krei- 

senden Welt des Hofes konzentriert sich 

bewul?t auf die Spitze der Hierarchic, deren 

Alltag detailliert beschrieben wird. Ein 

Kapitel uber diplomatische Empfange und 

Audienzen, die Erscheinungsweise des Hofes 

nach aul?en, ergiinzt diese »Innenansicht«.

Die Erorterung ist von exemplarischer 

Umsicht und Sachlichkeit, iiberdies gut 

geschrieben und wohltuend frei von der 

Betulichkeit so zahlreicher Bavarica - ein will- 

kommenes Standardwerk der Barockfor- 

schung, nicht nur der regionalen Architektur- 

und Kulturgeschichte.

zdR(HIDIHxRhRi3DEghk wurde 1986 abge- 

schlossen und spater von Freunden des ver- 

friiht ums Leben gekommenen Autors iiberar- 

beitet und herausgegeben. Da das Buch im 

wesentlichen auf Primarquellen beruht, wer

den seine Verdienste durch Unkenntnis der 

neueren Literatur kaum gemindert. Im Gegen-
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teil erscheint es passend als ein substantieller 

Beitrag zur derzeit anregt gefiihrten Diskus- 

sion tiber Hauptstiidte und Residenzen; vgl. 

etwa den KongreEaktenband WrIgE-EN 

ar3yHRdnl3HrHngHIrudkRpEHknDIHgHR2hERgk 

kIIdERVl-IHRFIrR-leR’EgRgkRthEnkudIuU 

hrsg. von Kurt Andermann (Oberrheinische 

Studien, Bd, io), Sigmaringen 1992. Ohne 

Zweifel hatte Klingensmith die fiir das 

Umfeld der hofischen Kulisse aufschluEreiche 

von Richard Bauer herausgegebene 0rudIudO 

HRgkRiHngHRtIIEudE (Miinchen 1992) zitiert. 

Infolge eines Versehens bei der Herstellung 

enthalt die Unterschrift zu Plan C die irrige 

Datierungsangabe »ca. i6io-3O«, es soil rich

tig heifien: »i68o/85«, vgl. S. 134.

Peter Diemer

Jochen Sander

Niederlandische Gemalde im Stadel 1400-1500

GfnHnDhLRgkR0enDgRIeRiHggDrudERflErHRIErHIHlHURdkrLNR2hERfDnlrR0nDDQIH- 
lEgRjhudERinEgkURBgNRSSTNRtnIE-URbdIDI33R2hERpnFkERA99CN
500 iIHEU 32 onkFHnDEURC11RaFFIDglELEURQDHkREIudHRElekIkHRaFFIDglELE 

lEgRfhErHklyHIhEr-IudElELE

Die Forschungen zur altniederlandischen 

Malerei haben nach den richtungweisenden 

Arbeiten von Max J. Friedlander, Erwin 

Panofsky u. a. einen hohen Grad der Spezia- 

lisierung erreicht. Historisch-stilkritische Stu

dien in Form von Kiinstlermonographien lie

gen in grower Zahl vor, und daneben gibt es 

eine Fiille ikonographischer Abhandlungen. 

Gleichwohl sind noch viele Fragen strittig, da 

die Basis fiir Zuschreibungen und Datierun- 

gen mitunter recht schmal geblieben ist.

Um die bisher erzielten Ergebnisse etwas zu 

’objektivieren’, setzt man seit langerer Zeit 

auf die Gemaldetechnologie, welche Auf- 

schliisse uber den EntstehungsprozeE eines 

Werkes erlaubt und bei der Echtheitsbestim- 

mung von groEem Nutzen ist. Ein Markstein 

war hier der Band 6nLEnlRexrHI:lRnlRDnFhO 

knHhIk von Paul Coremans (1953), der mit 

Hilfe von Infrarot- und Rontgenaufnahmen 

wichtige Erkenntnise vermittelte. Seit einigen 

Jahren wird nun hauptsachlich die Infrarot- 

reflektographie eingesetzt, die noch weit mehr 

von der Unterzeichnung eines Gemaldes sicht- 
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bar werden laEt. Dies hat im Einzelfall zu 

bemerkenswerten Einsichten gefiihrt (Mira- 

flores-Altar in Berlin u. a.), doch wird man 

auch davon keine unumstdElichen Ergebnisse 

im Hinblick auf den Personalstil und die 

Entwicklung eines Meisters erwarten diirfen 

(J.R.J. van Asperen de Boer u. a., (Egk

gknQIELRIER3nIEHIELrRhRHdRWhLIkR2nERgk 

7xgERnEgRtnrHkRhRoDenDDR0khl3rU 

Zwolle 1992; vgl. flErHudkhEIy 46, 1993, S. 

718-731). Seit geraumer Zeit werden zudem 

dendrochronologische Untersuchungen vor- 

genommen, die schon zu manchen Uberra- 

schungen gefiihrt haben, aber fiir die Feinda- 

tierung nur eingeschrankt verwendbar sind.

Das Fortschreiten der Gemaldetechnologie 

laEt sich an dem seit 1951 vom Briisseler For- 

schungszentrum herausgegebenen Corpus 6r 

bkIeIHIrRoDnenEgr ablesen, in dem alle Tafeln 

des 15. Jahrhunderts erfaEt werden sollen. 

Mittlerweile sind 16 vorziiglich bebilderte 

Hauptbande zu einzelnen Sammlungen er- 

schienen, durch die eine Unmenge von Daten 

zum materiellen Bestand, zur Provenienz und


