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 König Ludwig II. – 

politische und biografische Wirklichkeiten 
jenseits von Wagner, Kunst und Oper

Katharina Weigand

Wenn man sich mit könig ludwig ii. von Bayern1 beschäftigt – und dabei spielt es 
keine Rolle, ob man sich in einer gewissen engführung vor allem dem Verhältnis 
des Monarchen zu Richard Wagner zuwendet oder ob man vorrangig die Baulei-
denschaft des königs in den Blick nimmt –, dann ist man immer wieder mit einem 
eklatanten Widerspruch konfrontiert: dem Widerspruch zwischen einerseits der Vor-
stellung, genauer der Wunschvorstellung ludwigs ii., wie viel Macht und entschei-
dungsfreiheit einem Monarchen von gottes gnaden auch nach der französischen 
Revolution zustehe, zustehen müsse, und andererseits den tatsächlichen, den realen 
Machtverhältnissen im königreich Bayern in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts. 
diverse faktoren, die allerdings weit entfernt von Wagner, kunst und Oper ange-
siedelt sind, definierten diese realen Machtverhältnisse: zu nennen ist zuerst einmal 
die Verfassung des königreichs, gegeben im Jahre 1818, maßvoll modifiziert vor al-

1 die gesamte literatur über könig ludwig ii. ist kaum noch zu rezipieren, woran die flut der Ver-
öffentlichungen im Jubiläumsjahr 2011 einen nicht geringen Anteil hat. darüber hinaus gibt es eine 
Menge titel, die alles andere als wissenschaftlich seriös sind. Wer sich jedoch über den herrscher 
ludwig ii. und über die politische situation während seiner Regierungszeit informieren möchte, 
dem seien die folgenden titel empfohlen: ludwig hüttl, Ludwig II., König von Bayern. Eine Biogra-
phie, München 1986; hermann Rumschöttel, »ludwig ii. das leiden am Reich«, in: Die Herrscher 
Bayerns. 25 historische Portraits von Tassilo III. bis Ludwig III., hrsg. von Alois schmid und katha-
rina Weigand, München 22006, s. 343–358; Oliver hilmes, Ludwig  II. Der unzeitgemäße König, 
München 2013; dirk heisserer, Ludwig II., Reinbek bei hamburg 2003; christof Botzenhart, »Ein 
Schattenkönig ohne Macht will ich nicht sein«. Die Regierungstätigkeit König Ludwigs II. von Bayern, 
München 2004; hermann Rumschöttel, Ludwig II. von Bayern, München 2011; die einschlägigen 
Aufsätze in: Götterdämmerung. König Ludwig II. und seine Zeit. Aufsätze zur Bayerischen Landesaus-
stellung 2011, hrsg. von Peter Wolf u. a., Augsburg 2011; vor allem aber hans-Michael körner, »das 
politische schicksal ludwigs ii.«, in: ebd., s. 17–21.
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lem 1848 / 49; anzusprechen sind die Veränderungen der monarchischen herrschaft 
seit der französischen Revolution ebenso wie die verfassungsrechtliche stellung des 
Ministeriums im königreich Bayern und dessen seit 1848 gewachsene Bedeutung; zu 
berücksichtigen sind gleichermaßen der politische einfluss des landtags und schließ-
lich die charakterliche disposition, die Wünsche und Ängste des regierenden Monar-
chen.² diese faktoren sollen im folgenden im Mittelpunkt der Betrachtung stehen, 
wobei die entwicklungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts immer wieder in den Blick 
genommen werden müssen, denn nur so lassen sich manche Besonderheiten der Re-
gierungsjahre ludwigs ii. nachvollziehen.

grundsätzlich ist festzustellen, dass die Monarchie, die monarchische idee – wenn 
man einen diesbezüglichen Wendepunkt, zugegebenermaßen stark verkürzt, mit 
einer einzigen Jahreszahl dingfest machen will – nach 1789 und den folgeereignissen 
der französischen Revolution eine andere war als zuvor! die antimonarchische Revo-
lution, die den herrscher in seiner Macht zuerst drastisch beschränkte, dann absetzte 
und schließlich ums leben brachte, war seitdem auf dem europäischen festland keine 
frage von gedankenspielen mehr, sondern Realität oder zumindest eine realisierbare 
Möglichkeit geworden. Mit der französischen Revolution und dem tod ludwigs 
XVi. unter der guillotine sollten sich die grundlagen der monarchischen herrschaft 
unwiderruflich wandeln, wobei zu bedenken ist, dass diese Veränderungen in ihrer 
vollen Ausprägung natürlich nicht schlagartig 1789 oder 1793 einsetzten, sondern 
dass sich die monarchische staatsform in einem jahrzehntelangen Prozess veränderte; 
zu bedenken ist ebenso, dass daneben einige fürsten – aus welchen gründen auch 
immer – länger und zäher an traditionellen herrschaftsvorstellungen festhielten als 
andere und dass selbst unter den deutschen staaten eklatante unterschiede bezüglich 
der Anpassungsfähigkeit beziehungsweise der Anpassungswilligkeit der Monarchien 
an die gewandelten Verhältnisse festzustellen sind.³

2 zur Verfassungsentwicklung im königreich Bayern, zur stellung der Minister und des landtags 
vgl. die mit ausführlichen literaturhinweisen versehenen einschlägigen Artikel in: Handbuch der 
bayerischen Geschichte, begründet von Max Spindler, Band IV: Das Neue Bayern. Von 1800 bis zur 
Gegenwart, TeilBand 1: Staat und Politik, hrsg. von Alois schmid, München 22003; Bernhard löff-
ler, »Wie funktioniert das königreich Bayern? zur politisch-sozialen Verfassung Bayerns in der 
zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts«, in: Wolf (hrsg.), Götterdämmerung, s. 22–33. Vgl. auch hans-
Michael körner, Geschichte des Königreichs Bayern, München 2006; dirk götschmann, Bayerischer 
Parlamentarismus im Vormärz. Die Ständeversammlung des Königreichs Bayern 1819–1848, düsseldorf 
2002. immer noch empfehlenswert: Michael doeberl, Ein Jahrhundert bayerischen Verfassungsle-
bens, München 21918. die frage nach der charakterlichen disposition des bayerischen königs wird 
in allen in Anm. 1 genannten Biographien traktiert. neuerdings aber vgl. vor allem hans förstl, 
»könig ludwig ii. als Patient«, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 74 (2011), s. 331–345; 
dieser Aufsatz ist auch abgedruckt in: Wolf (hrsg.), Götterdämmerung, s. 69–74.

3 zu diesen und den folgenden überlegungen vgl. katharina Weigand, »die konstitutionelle Monar-
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der in deutschland während des 19. Jahrhunderts vorherrschende typ der 
Mo narchie war der der konstitutionellen Monarchie. gerade die süddeutschen 
staaten Baden, Württemberg und eben auch Bayern wurden bereits seit 1818 / 19 
konstitutionell regiert. Was aber bedeutete es konkret, herrscher in einer konsti-
tutionellen Monarchie – hier der bayerischen – zu sein? in der konstitutionellen 
Monarchie ging zwar noch immer alle staatsgewalt vom Monarchen aus und er 
war noch immer alleiniger Quell der staatlichen souveränität, was in der bayeri-
schen Verfassung von 1818 folgendermaßen ausgedrückt wird: »der könig ist das 
Oberhaupt des staats, vereiniget in sich alle Rechte der staats-gewalt«. und doch 
waren seiner Macht grenzen gesetzt, denn im Verfassungstext heißt es weiter: der 
könig »übt sie [alle Rechte der staats-gewalt] unter den […] in der gegenwärtigen 
Verfassungs-urkunde festgesetzten Bestimmungen aus.«4 das bedeutete, dass sich 
der könig – hatte er seinen eid auf die Verfassung erst einmal geleistet – an die 
Bestimmungen der Verfassung halten musste, wenn er keinen staatsstreich bege-
hen wollte. doch dazu kam es in Bayern nie während der genau 100 Jahre zwischen 
1818 und 1918, als das ende der monarchischen herrschaft nicht nur in Bayern, 
sondern in allen deutschen staaten besiegelt wurde. darüber hinaus war das Ritual 
des Verfassungseides untrennbar mit dem Thronantritt verbunden: seit ludwig i. 
haben alle bayerischen Monarchen unmittelbar nach der sukzession ihren Verfas-
sungseid geleistet.⁵

fragt man nun, warum die Monarchen in den deutschen staaten während des 
19. Jahrhunderts dieser Beschränkung, dieser einhegung ihrer Machtbefugnisse 
mehr oder weniger freiwillig zustimmten – wobei hinzuzufügen ist, dass die beiden 
deutschen großmächte, österreich und Preußen, erst nach der Revolution von 1848 
konstitutionell regiert wurden –, dann ist zuerst einmal auf die ideen der Aufklä-
rung zu verweisen, die dem untertanen nicht nur Pflichten, sondern auch gewisse 
Rechte zubilligten. dazu kam die furcht der herrschenden vor neuerlichen revolu-
tionären unruhen, wenn man den untertanen hinsichtlich der geforderten Rechte 
nicht entgegenkommen würde. im umkehrschluss hielt man das herrscherliche 

chie des 19. Jahrhunderts im spannungsfeld von krone und staat, Macht und Amt. Bayerische fra-
gen an ein deutsches Thema«, in: Repräsentation im Wandel. Nutzung südwestdeutscher Schlösser im 
19. Jahrhundert, hrsg. von Wolfgang Wiese und katrin Rössler, Ostfildern 2008, s. 27–40; cajetan 
von Aretin, »herr und haupt. zum monarchischen Prinzip in der deutschen Verfassungswirklich-
keit des 19. Jahrhunderts«, in: ebd., s. 63–76.

4 titel ii, § 1 der bayerischen Verfassung von 1818, zitiert nach Bayerische Verfassungsurkunden. Doku-
mentation zur bayerischen Verfassungsgeschichte, bearb. von Alfons Wenzel, stamsried 42002, s. 24.

5 gekrönt wurde dagegen kein einziger der bayerischen könige. Vgl. hierzu Marcus Junkelmann, 
Napoleon und Bayern. Von den Anfängen des Königreichs, Regensburg 1985, s. 136–139. 
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geschenk einer Verfassung für ein probates Mittel, treue und Anhänglichkeit an 
den Monarchen und seine dynastie dauerhaft zu stärken. in Bayern kam – neben 
einigen weiteren Motiven, die im hier zu traktierenden zusammenhang keine Rolle 
spielen – noch die berechtigte sorge um die staatsfinanzen hinzu. hatten sich diese 
schon vor Bayerns Verwicklung zuerst in die Revolutions-, später in die napoleo-
nischen kriege alles andere als rosig dargestellt, so stand man 1813 / 14, als napole-
on endlich besiegt war, knapp vor dem staatsbankrott. Mithilfe einer Verfassung 
und der darin grundgelegten einbindung der bayerischen untertanen, sprich der 
steuerzahler, in die politische Verantwortung hoffte die staatsspitze, den Bankrott 
abwenden zu können.6

die Art und Weise, wie der Monarch im system der konstitutionellen Monarchie 
regieren konnte, war geprägt von einem kräftedreieck, das aus dem Monarchen, 
der von ihm berufenen Regierung, also den Ministern, und der Volksvertretung 
bestand. gemäß der bayerischen Verfassung hatte der Monarch freilich eine deut-
lich privilegierte stellung in besagtem kräftedreieck inne, denn die exekutive war 
allein sache des Monarchen, was konkret bedeutete, dass die Minister lediglich 
auf seine Weisung hin tätig werden konnten. hinzu kam noch, dass eben jene 
Minister, die jeweils einem fachministerium vorstanden, dem Buchstaben der Ver-
fassung nach wiederum allein vom könig abhängig waren: nur er besaß das Recht, 
seine, die königlichen Minister zu berufen und zu entlassen. der landtag dagegen 
hatte weder das Recht noch die Möglichkeit, etwa gemäß den Mehrheitsverhält-
nissen, bei der Berufung oder entlassung eines Ministers auch nur mitzusprechen. 

An der legislative wiederum waren sowohl der Monarch als auch die Volks-
vertretung beteiligt. Bis 1848 besaß jedoch allein die staatsspitze das Recht der 
gesetzesinitiative, nach der Revolution von 1848 durfte auch der landtag gesetzes-
vorschläge einbringen. um ein gesetz tatsächlich in kraft treten zu lassen, mussten 
die erste und ebenso die zweite kammer des landtags zustimmen und der könig 
seine unterschrift darunter setzen. gesetzesinitiativen konnten folglich entweder 
am landtag oder am Monarchen scheitern. das eigentliche Machtinstrument der 
Volksvertretung waren das Budgetrecht sowie das steuerbewilligungsrecht; kein 
staatshaushalt und keine steuererhöhung kamen ohne die zustimmung des land-
tags zustande. einberufen musste der könig den landtag spätestens alle drei Jah-
re – wobei die tatsächlichen fristen zwischen den einberufungen rasch immer kür-

6 knapp zusammengefasst sind die Motive für die Verfassung von 1818 sowie deren inhalt bei körner, 
Geschichte des Königreichs Bayern, s. 48–59; vgl. auch katharina Weigand, »gaibach. eine Jubelfeier 
für die bayerische Verfassung von 1818?«, in: Schauplätze der Geschichte in Bayern, hrsg. von Alois 
schmid und katharina Weigand, München 2003, s. 291–308.



51König Ludwig II.  

zer wurden. erschienen dem könig die in der ersten kammer zumeist qua Amt 
beziehungsweise qua geburtsrecht Versammelten beziehungsweise die gewählten 
Abgeordneten der zweiten kammer als gar zu unbotmäßig, dann durfte er den 
landtag nach eigenem gutdünken auflösen, konnte er sogar vorgezogene Wahlen 
durchführen lassen. 

sollte sich nach den bisherigen knappen hinweisen der eindruck verfestigt 
haben, dass die Position des Monarchen im königreich Bayern derart machtvoll 
gewesen sei, dass ihm weder die Minister noch die Mitglieder des landtags ihren 
Willen hätten aufzwingen können, so darf man gleichwohl nicht darüber hinweg-
sehen, dass sich die jeweilige reale kräfteverteilung im geschilderten kräftedreieck 
während der Regierungszeit der bayerischen könige von 1818 bis 1918 ganz unter-
schiedlich darstellte. ludwig i.,7 der großvater des sogenannten Märchenkönigs, 
praktizierte ein dezidiert autokratisches Regiment, er bezeichnete seine Minister 
als seine schreiber, er scheute vor keinem konflikt mit dem landtag zurück und 
schöpfte die ihm in der Verfassung zugebilligten Rechte so weit aus, wie nur irgend 
möglich. Als er während der Revolution von 1848 erkannte, wie weit die politischen 
zugeständnisse reichten, die offensichtlich nötig waren, um in der akuten krisen-
situation die monarchische herrschaftsform, die sukzession seiner dynastie sowie 
die eigenstaatlichkeit Bayerns zu retten, legte ludwig i. lieber die krone nieder, als 
fortan – wie er es selbst nannte – nur mehr als reiner »unterschreibkönig« auf dem 
Thron zu sitzen.

unter ludwigs sohn und nachfolger, Max ii.,8 gelang es den Ministern, erheb-
lich an Macht und einfluss zu gewinnen, was unter anderem damit zusammen-
hängt, dass die schließlich vom könig berufenen liberalen Minister ein wichtiges 
Vermittlungsscharnier bildeten zwischen dem könig und der zu dieser zeit libera-
len Mehrheit im landtag. Als Max ii. dann auch noch die institution des Minis-
terrats ins leben rief, vorrangig, um während längerer Abwesenheit des Monarchen 
den politischen geschäftsgang nicht zu unterbrechen, war damit einer weiteren 
Aufwertung der ministeriellen Position der Boden bereitet.

so sah sich ludwig ii. 1864, als er im Alter von knapp 19 Jahren und politisch 
gänzlich unerfahren den bayerischen Thron bestieg, Ministern gegenüber, bei 
denen sich längst die überzeugung durchgesetzt hatte, sie, die Minister, seien die 
eigentlichen träger der staatsgewalt, aufgrund ihrer erfahrung, aufgrund ihres 

7 zu ludwig i. vgl. vor allem heinz gollwitzer, Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz. Eine 
politische Biographie, München 21987.

8 eine moderne Biografie Max’ ii. fehlt. Vgl. daher die Beiträge in: König Maximilian II. von Bayern 
1848–1864, hrsg. vom haus der Bayerischen geschichte, red. von Rainer A. Müller, Rosenheim 1988.
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beruflichen ethos, aufgrund auch des gewachsenen eigenen selbstvertrauens, da sie 
die staatsgeschäfte unter Max ii. teilweise fast schon im Alleingang, mitunter sogar 
gegen den erklärten Willen ihres königs,9 erfolgreich geführt hatten.  

nun war Max ii. ein Monarch gewesen, der zu Beginn seiner Regierungszeit 
noch mitunter versucht hatte, seine eigenen politischen Vorstellungen und ideen 
durchzusetzen, der jedoch nach wenigen Jahren und vor allem nach einigen diesbe-
züglichen fehlversuchen mehr oder weniger resignierte, ohne sich freilich aus sei-
ner Verantwortung als regierendes und repräsentierendes staatsoberhaupt gänzlich 
zurückzuziehen. das heißt, Max ii. versuchte weiterhin, seine politischen Vorstel-
lungen durchzusetzen, und er pflegte einen engen kontakt mit seinen Ministern, 
obwohl diese ihn geradezu politisch dominierten; er nahm seine Repräsentations-
pflichten wahr; er verhandelte – über seine Minister – mit dem landtag; er zeigte 
sich seinem Volk. Mit dem Thronwechsel von 1864 aber stellte sich die frage, wie 
würde sich nun ludwig ii. und wie würden sich die Minister verhalten? 

schon während seiner Jugendjahre konnte man beim damaligen bayerischen 
kronprinzen ein auffallendes, vielleicht sogar ein übertriebenes Bewusstsein von 
seiner eigenen hohen Position beobachten,10 das möglicherweise auf die gleichzeitig 
bei ludwig zu konstatierende schüchternheit und unsicherheit zurückzuführen ist, 
wenngleich sich der historiker bei derartigen psychologischen deutungsversuchen 
möglichst zurückhalten sollte. Bekannt ist jedoch, dass ludwigs jüngerer Bruder 
Otto es sich immer wieder gefallen lassen musste, vehement, mitunter sogar bra-
chial auf den Rangunterschied zwischen Thronfolger und nachgeborenem königs-
sohn hingewiesen zu werden.11 zu Beginn seiner Regierungszeit ging ludwig ii. 
offensichtlich – ohne groß darüber nachzudenken – davon aus, dass die bayerischen 
Minister und die bayerischen Beamten die königlichen Vorstellungen, wer allein 
im königreich das sagen habe, teilen würden. diese Vorstellungen wiederum ori-
entierten sich jedoch weit eher am vor-revolutionären Absolutismus französischer 
Prägung à la ludwig XiV., dessen Prunkschloss Versailles der bayerische ludwig 

9 so etwa hinsichtlich einer vom könig beabsichtigten sozialgesetzgebung. Vgl. Johannes Merz, 
»Max ii. die soziale frage«, in: schmid / Weigand (hrsg.), Die Herrscher Bayerns, s.  330–342.

10 Vgl. u. a. Ludwig II. von Bayern in Augenzeugenberichten, hrsg. von Rupert hacker, München 1972, 
s. 22 f. Vgl. hierzu auch franz Merta, »und dieser könig stirbt in Wahrheit nicht«. das herrscher-
ethos könig ludwigs ii., in: Wolf (hrsg.), Götterdämmerung, s. 179–183. 

11 Vgl. hacker, Ludwig  II. in Augenzeugenberichten, s. 29–32. zu ludwigs jüngerem Bruder Otto, 
dem nachmaligen könig Otto i., der jedoch aufgrund seiner geisteskrankheit nicht regierungsfä-
hig war, woraufhin Prinzregent luitpold nach dem tod ludwigs ii. dann auch für ihn, Otto, die 
Regentschaft übernahm, vgl. Alfons schweiggert, Schattenkönig. Otto, der Bruder König Ludwig II. 
von Bayern. Ein Lebensbild, München 1992. es ist freilich anzumerken, dass das Verhältnis zwischen 
ludwig und seinem jüngeren Bruder bei schweiggert schon sehr idyllisch gezeichnet wird.
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einige Jahre später auf der insel herrenchiemsee nachzubauen strebte, als an den 
verfassungspolitischen Realitäten im königreich Bayern in der zweiten hälfte des 
19. Jahrhunderts.

zu einer ersten Auseinandersetzung zwischen könig und Ministerium kam es 
bereits kurze zeit nach ludwigs Thronbesteigung.1² doch weil gerade diese Ausei-
nandersetzung die grundstruktur des angesprochenen konflikts besonders deutlich 
macht, weil sie zeigt, auf welche Art und Weise vor allem von seiten des Ministeri-
ums agiert wurde, soll an dieser stelle näher darauf eingegangen werden. Mitte der 
1860er-Jahre, als die erweiterung der städte sowie der Ausbau der eisenbahn in Bay-
ern massiv vorangetrieben wurden, kam es immer wieder zu Abbrüchen historischer 
gebäude, obwohl bereits ludwig i. großen Wert auf den erhalt historisch wertvoller 
Bausubstanz1³ gelegt hatte. Von Max ii. war es die bayerische Ministerialbürokratie 
anschließend geradezu gewohnt gewesen, dass er solche Abbrüche zwar hatte ver-
meiden wollen, dass er dann aber den ministeriellen sachargumenten, mit denen pro 
Abbruch votiert wurde, kaum noch Widerstand entgegengesetzt hatte.14 

Als ludwig ii. am 16. Januar 1865, ein knappes Jahr zuvor war sein Vater gestor-
ben, den von der stadt Aschaffenburg gewünschten und vom innen- sowie vom 
kriegsministerium befürworteten Antrag, ein dem eisenbahnbau im Wege stehen-
des altes stadttor in Aschaffenburg niederlegen zu lassen, dezidiert negativ verbe-
schied – wobei er seine kompetenzen in keiner Weise überstrapazierte oder gar 
ausreizte –, muss das in den Ministerien zuerst einmal für großes erstaunen gesorgt 
haben. in Aschaffenburg wiederum war das auf wirtschaftliche Vorteile blickende 
Bürgertum nicht gewillt, sich auf teurere Alternativen einzulassen. Man wandte 
sich ein weiteres Mal an das innenministerium, um eine Abrissgenehmigung zu 
erwirken. das Ministerium legte dem könig daraufhin einen neuen, inzwischen 
auf 19 seiten angewachsenen diesbezüglichen Antrag vor. Ohne darin auf gegentei-
lige denkmalpflegerische stellungnahmen unter anderem des kultusministeriums 
und der damaligen bayerischen denkmalschutzbehörde, des generalkonservato-
riums, einzugehen, argumentierte das innenministerium rein politisch. es wurde 
explizit betont, dass der könig sicherlich auf die besonderen sympathien seiner in 
Aschaffenburg ansässigen und damit neubayerischen untertanen hoffen dürfe, wenn 

12 dieses konkrete Beispiel kann man noch ausführlicher nachlesen bei hans-Michael körner, Staat 
und Geschichte im Königreich Bayern 1806–1918, München 1992, s. 401 f.

13 zur initiative ludwigs i., historische gebäude unter denkmalschutz zu stellen sowie zu den dies-
bezüglichen Motiven des königs vgl. ebd., s. 325–365; hans-Michael körner, »denkmalschutz 
im königreich Bayern«, in: 100 Jahre Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 1908–2008, Band 1: 
Bilanz, hrsg. von egon Johannes greipl, München 2008, s. 29–73. 

14 Vgl. körner, Staat und Geschichte, s. 400 f.
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er dem fortschritt nicht länger hinderlich im Wege stehe. und tatsächlich, die 
kaum versteckte drohung mit negativen integrationspolitischen folgen, die dro-
hung, eine entscheidung contra Abbruch würde die Anhänglichkeit der Aschaffen-
burger untertanen an staat und dynastie schwächen, ja eigentlich die drohung, 
das Ministerium könne gar die öffentliche Meinung gegen den könig mobilisieren, 
verfing. Mitte des Jahres 1869 setzte der könig seine unterschrift unter die erbetene 
Abrissgenehmigung.

doch das Ministerium ging noch einen schritt weiter: um derartige konfliktsitu-
ationen in zukunft überhaupt nicht mehr entstehen zu lassen, ließ der innenminis-
ter den diesbezüglichen geschäftsgang neu regeln, sodass von nun an vergleichbare 
Anträge auf Abbruch vom innenministerium nur noch an das kriegsministerium, 
aber nicht mehr an das kultusministerium und das generalkonservatorium, die 
dem Monarchen gar die »falschen« Argumente hätten liefern können, weiterge-
leitet werden mussten. das professionelle Wissen um die verschlungenen Pfade 
der Verwaltungsabläufe ermöglichte es dem innenministerium, den jungen könig 
regelrecht auszubremsen. das ergebnis war, dass ludwig ii. in den folgenden Jah-
ren alle an ihn herangetragenen vergleichbaren Anträge genehmigte – auf Rück-
fragen verzichtete er seit seiner Aschaffenburger niederlage gänzlich. in diesem 
zusammenhang machte sich wiederum ein weiterer charakterzug des Monarchen 
bemerkbar, der die Regierungszeit ludwigs ii. auf ganz eigene Weise prägen soll-
te. der könig ließ sich offensichtlich kein weiteres Mal auf ein kräftemessen mit 
dem Ministerium ein, um neuerliche erschütterungen seines empfindlichen, leicht 
zu kränkenden und wohl auch leicht zu verunsichernden selbstbildes vom wahr-
haft selbst herrschenden könig, vom Monarchen, der nur allein gott, aber keinem 
lebenden auf erden verantwortlich sei, tunlichst zu vermeiden.    

ganz ähnlich muss es ludwig  ii. ergangen sein, als er sich angesichts seiner 
unterstützung und förderung des komponisten Richard Wagner, in dem er 
einen seelenverwandten, womöglich gar einen freund gefunden zu haben glaubte, 
bezüglich eines in München zu bauenden Wagner-festspielhauses erneut mit dem 
zähen Widerstand seiner Regierung, seiner Minister, gar seines kabinettssekreta-
riats konfrontiert sah.1⁵ da könig ludwig in dieser Angelegenheit jedoch gewillt 

15 zu ludwigs Verehrung für Wagner, zu Wagners Versuchen, sich in die bayerische Politik einzumi-
schen sowie zu den Reaktionen der Minister etc. vgl. hüttl, Ludwig II., König von Bayern, s. 28–73; 
Rumschöttel, Ludwig II. von Bayern, s. 80–85; Verena naegele, »Richard Wagner und ludwig ii. 
von Bayern. der Beginn einer wunderbaren freundschaft in München«, in: WSp 8 (2012), heft 2, 
s. 41–84; Martha schad, »könig ludwig ii., Richard Wagner und cosima von Bülow im spiegel 
ihres Briefwechsels«, in: Wolf (hrsg.), Götterdämmerung, s. 184–189. Vgl. vor allem auch den Bei-
trag von Jürgen schläder in diesem Band.
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war, zum ersten Mal den kampf aufzunehmen, um endlich seinen eigenen Wil-
len durchzusetzen, musste er seine erneute niederlage und die damit verbundene 
demütigung umso schärfer, umso verletzender empfinden. dass ludwig ii. nach 
der erzwungenen entfernung des komponisten aus München das politische tages-
geschäft endgültig seinen Ministern überließ, dass er sich aus München zurückzog, 
in die einsamkeit der bayerischen Berge und zu seinen aus stein, stuck und Mörtel 
errichteten Beschwörungen vermeintlich besserer zeiten – besserer zeiten zumin-
dest für Monarchen –, all das spricht Bände! 

ludwigs träume griffen freilich nicht nur aus heutiger sicht auf Vorstellungen 
längst vergangener zeiten zurück; herrschaftsfantasien, wie ludwig ii. sie leben 
wollte, wurden auch von seinen zeitgenossen als Anachronismus angesehen. und 
so konnte er seine diesbezüglichen Wunschträume zuletzt nur im kleinen kreis 
seiner diener ausleben, wenn er – um nur ein Beispiel zu nennen – ein hofzeremo-
niell einführte, das es den dienern bei strafe verbot, ihm auch nur in die Augen 
zu schauen.16

ludwigs Ängste, als herrscher zunehmend übergangen, politisch ins Abseits 
gerückt zu werden, bezogen sich jedoch gar nicht so sehr auf seine Minister, denn 
die hätte er ja – gemäß den Bestimmungen der Verfassung – jederzeit entlassen 
können. erst 1886 – und somit viel zu spät – dürfte er schmerzlich erkannt haben, 
dass er in dieser hinsicht das Opfer einer gewissen naivität und wohl auch sei-
ner eigenen entschlusslosigkeit geworden war. seinen wahren feind glaubte der 
könig stattdessen in der Volksvertretung, im landtag zu erblicken; er fürchtete 
die forderungen vor allem der zweiten kammer nach mehr politischen Mitbe-
stimmungsrechten. überhaupt lässt sich während des 19. Jahrhunderts beobach-
ten, dass alle jene herrscher, die eine entwicklung hin zu einer parlamentarischen 
Monarchie vermeiden wollten, dabei auf eine enge zusammenarbeit mit den von 
ihnen berufenen Regierungen, ja auf die hilfe ihrer Minister dringend angewiesen 
waren. genau dieses Verfahren hat auch ludwig ii. praktiziert. das führte jedoch 
im ärgsten fall zu einer faktischen Machtübernahme des Ministeriums und zu 
einer regelrechten Abhängigkeit des herrschers von den verfassungsmäßig von ihm 
abhängigen Ministern. und tatsächlich: die sorge, die konstitutionelle Monarchie 
sei selbst in Bayern auf dem besten Wege zur parlamentarischen Monarchie zu 
werden, in der der könig aller politischen Rechte verlustig gehen würde, in der 
er lediglich noch repräsentative Aufgaben zu erfüllen hätte, diese sorge ließ lud-
wig bis zum tag seiner entmündigung genau an jenen liberalen Ministern festhal-

16 Vgl. hacker, Ludwig II. in Augenzeugenberichten, s. 295–303.



56 Katharina Weigand

ten, die zwar einerseits in Opposition zu dem seit 1869 mehrheitlich konservativen 
landtag standen – was eine zusammenarbeit von landtag und Ministerium gegen 
den könig tatsächlich mehr als unwahrscheinlich machte. Andererseits hielt er auf 
diese Weise, in seinem ängstlichen Bemühen, vermeintliche Angriffe der Volksver-
tretung mithilfe des Ministeriums abzuwehren, genau jene Minister im Amt, die 
1886 seine entmündigung aktiv betreiben sollten.17

ludwig ii. war jedoch nicht nur hinsichtlich seiner träume, gleichsam wie ein 
Monarch aus der zeit des Absolutismus regieren zu können, regelrecht aus der zeit 
gefallen. die Monarchie, die monarchische herrschaft hatte sich noch in einem 
weiteren Bereich seit der Wende vom 18. auf das 19. Jahrhundert massiv verändert. 
inzwischen wurden die politischen entscheidungen, ja das Verhalten des herr-
schers ganz allgemein, von seinen untertanen längst vor allem daran gemessen, 
ob diese entscheidungen im einklang standen mit den interessen des staates. der 
druck auf den herrscher nahm somit zu, persönliche Marotten und Vorlieben, aber 
ebenso genuin dynastische interessen zurückzustellen, wenn es das Wohl des staa-
tes erforderte. Auch in dieser hinsicht wollte der bayerische könig die Realitäten 
nicht anerkennen, zumindest wollte er sich ihnen in keiner Weise anpassen. denn 
ludwig ii. baute, um erneut ein Beispiel herauszugreifen, anders als sein großva-
ter ludwig i., nichts für sein Volk, er baute nur für sich allein. hatte ludwig i. 
während seiner herrschaft sogar teile der Münchner Residenz für seine unterta-
nen zur Besichtigung geöffnet, so durfte die schlösser des »Märchenkönigs«, die 
sich heutzutage so gut vermarkten lassen, außer ihm selbst und seiner dienerschaft 
kaum jemand betreten. und als schließlich 1886 die Pfändung der nicht vollende-
ten Bauten drohte, soll ludwig ii. geäußert haben, er wolle diese lieber in die luft 
sprengen lassen, als sie fortan geradezu entweiht in fremden händen zu sehen.18

die deutungshoheit, was denn im interesse des staates liege und was nicht, ging 
während des 19. Jahrhunderts auf breitere gesellschaftsschichten über, in erster linie 
auf das Bürgertum. dieser wachsende einfluss des Bürgertums musste auf längere 

17 zur entmündigung und Absetzung ludwigs ii. vgl. vor allem Rupert hacker, »ludwig  ii. von 
Bayern, die königskrise von 1885 / 86 und der Weg zur Regentschaft«, in: Zeitschrift für bayeri-
sche Landesgeschichte 74 (2011), s. 347–430; ders., »die königskrise von 1885 / 86 und der Weg zur 
Regentschaft«, in: Wolf (hrsg.), Götterdämmerung, s. 44–54; vgl. auch gerhard immler, »der 
kranke Monarch als störfall im system der konstitutionellen Monarchie. Verfassungsgeschicht-
liche und juristische Aspekte der entmachtung könig ludwigs ii.«, in: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 74 (2011), s. 431–458; ders., »die entmachtung könig ludwigs ii. als Problem der 
Verfassungsgeschichte«, in: Wolf (hrsg.), Götterdämmerung, s. 55–59.

18 dies nach Auskunft von dr. gerhard immler, dem leiter des geheimen hausarchivs. Bei derar-
tigen Äußerungen des königs muss man freilich sein gerade in den letzten lebensjahren äußerst 
aufbrausendes temperament in Betracht ziehen. Vgl. förstl, »ludwig ii. als Patient«.
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sicht zu weiteren Veränderungen der Monarchie führen. und tatsächlich lässt sich 
im laufe des 19. Jahrhunderts beobachten, wie sich die herrscherhäuser allmählich 
dem Verhaltenskodex und den moralischen normen des Bürgertums annäherten. 
die Monarchen unterwarfen sich unter anderem dem gebot der tüchtigkeit. der 
herrscher musste also immer wieder zeigen, dass er sich kümmerte, dass er für das 
Wohl von staat und untertanen arbeitete. öffentlichkeitswirksame Reisen noch 
in den letzten Winkel der jeweiligen staaten, eine detaillierte Berichterstattung der 
zeitungen über die Aktivitäten des herrschers, bald auch schon fotos, die den 
Monarchen bei der Ausübung seiner herrscherlichen Pflichten zeigen, waren die 
Mittel, dem entstandenen, dauernden evaluationsdruck gerecht zu werden. 

Wenn man gerade in diesem zusammenhang bei ludwig ii. eine bereits nach 
kurzer zeit vollzogene totalverweigerung diagnostiziert, dann ist das sicherlich 
nicht zu scharf geurteilt! schon 1864, während der zum Thronwechsel gehörenden 
zeremonien, hatten sich Probleme ergeben. Aufgrund von ergriffenheit, wie es 
damals hieß, oder vielleicht einfach aufgrund einer gewissen überforderung sah 
sich der junge könig nicht – wie das eigentlich üblich war – in der lage, noch am 
tag der Regierungsübernahme, am 10. März 1864, seinen eid auf die Verfassung 
zu leisten, dies musste am darauffolgenden tag nachgeholt werden. und direkt 
nach der Beisetzung Max’ ii. wäre es die Pflicht seines sohnes gewesen, das dip-
lomatische corps zu empfangen, um die Beileidsbekundungen der befreundeten 
Monarchen und Regierungen entgegenzunehmen. ludwig ii. ließ diese Veranstal-
tung jedoch einfach absagen.19

seiner ehemaligen erzieherin, sibylle freifrau von leonrod, gegenüber bekunde-
te er zu Beginn seiner herrschaft dagegen die besten Vorsätze:

»ich bringe ein herz mit auf den Thron, das in väterlicher liebe für sein Volk 
schlägt, für seine Wohlfahrt erglüht; – davon können alle Bayern überzeugt 
sein! Was immer in meinen kräften steht, will ich tun, um mein Volk zu 
beglücken; sein Wohl, sein friede seien allein die Bedingnisse zu meinem heil 
und frieden!«²0 

Möglicherweise glaubte ludwig  ii. anfänglich tatsächlich, so zu empfinden. zu 
konstatieren ist jedoch, dass er sich zurückzog, kaum hatte er die ersten politischen 
niederlagen einstecken müssen, dass er den kontakt mit den Ministern, dem hof, 
seinem Volk tunlichst vermied, um in seiner fantasiewelt möglichst wenig gestört 
zu werden. lediglich nach dem verlorenen krieg gegen Preußen 1866 ließ er sich 

19 Vgl. hüttl, Ludwig II., König von Bayern, s. 17.
20 zitiert nach ebd., s. 19.
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zu einer Reise per eisenbahn durch franken überreden, es galt die Anhänglich-
keit der neubayerischen gebiete gegenüber den nationalstaatlichen Verlockungen 
zu stärken, die vom siegreichen Preußen ausgingen.²1 die frage, wie nachhaltig die 
diesbezügliche Wirkung der königlichen Reise wohl an jenen Orten gewesen sein 
mag, an denen ludwig  ii., anstatt anzuhalten und auszusteigen, befahl, einfach 
weiterzufahren, weil er glaubte, die huldigung seiner untertanen nicht ertragen zu 
können, beantwortet sich im grunde von selbst.

noch in ganz anderer hinsicht enttäuschte der könig seine untertanen. Aufbau-
end auf einer jahrhundertealten tradition, aber gleichermaßen festgehalten in der 
bayerischen Verfassung des Jahres 1818, war es mehr oder weniger die Pflicht eines 
Monarchen, eine rangmäßig ebenbürtige gemahlin zu wählen und mit ihr für den 
legitimen erben auf dem Thron zu sorgen. in der Verfassung wurde das folgender-
maßen ausgedrückt:

»die krone ist erblich in dem Mannsstamme des königlichen hauses nach 
dem Rechte der erstgeburt, und der agnatisch-linealischen erbfolge. zur suc-
cessions-fähigkeit wird eine rechtmäßige geburt aus einer ebenbürtigen – mit 
Bewilligung des königs geschlossenen ehe erfordert.«²²

stattdessen bescherte ludwig ii. seinen untertanen den skandal einer fürstlichen 
entlobung,²³ er heiratete nie, er hatte demzufolge keinen erben. dazu gesellte sich 
in späteren Jahren noch das getuschel um die Vorlieben des königs für junge gut-
gewachsene soldaten, also der Ruch der homosexualität, wobei man sich klarma-
chen muss, mit welcher Ächtung homosexualität im 19. Jahrhundert verbunden 
war.

Von »politischen und biographischen Wirklichkeiten« im hinblick auf lud-
wig ii. ist im titel dieser knappen skizze die Rede; was aber dürfte die Wirklich-
keit – hinzuzufügen wäre wohl: die für diesen könig oft so schmerzlich empfunde-
ne Wirklichkeit – stärker bestimmt haben als das schnöde geld? und gleichzeitig 
ist man in diesem zusammenhang mit einem weiteren bürgerlichen gebot, das 
immer stärker an die Monarchen herangetragen wurde, konfrontiert: mit dem 
gebot der seriosität. dass dem bayerischen könig jedoch, kurz bevor er für regie-
rungsunfähig erklärt wurde, gerichtsvollzieher und die Pfändung drohten, weil 

21 zu ludwigs frankenreise, die allerdings nicht an allen Orten so triumphal war, wie der titel des 
folgenden Buchs suggeriert, vgl. erich Adami und Alfons schweiggert, König Ludwig  II. Seine 
triumphale Reise durch Franken, husum 2011.

22 titel ii, § 2 und § 3 der Verfassung von 1818, zitiert nach Wenzel, Bayerische Verfassungsurkunden, 
s. 24.

23 Vgl. hüttl, Ludwig II., König von Bayern, s. 87–119; Rumschöttel, Ludwig II. von Bayern, s. 97 f.
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er erneut völlig überschuldet war²4 und daher die Rechnungen der handwerker, 
die für seine schlossbauten tätig waren, nicht mehr begleichen konnte, eine solche 
ungeheuerlichkeit muss in den Augen der zeitgenossen ein skandal von bisher nie 
erreichten dimensionen gewesen sein. das katapultierte den herrscher, der für sich 
selbst ja immer noch das Prädikat »von gottes gnaden« beanspruchte, hinab in 
allzu menschliche tiefen.

erschwerend kam freilich noch hinzu, dass die beiden Vorgänger auf dem Thron, 
ludwig i. und Max ii., selbst unter schwierigen Bedingungen mit den ihnen zur 
Verfügung stehenden summen recht gut ausgekommen waren. um diesen sach-
verhalt adäquat beurteilen zu können, bedarf es einer knappen erläuterung hin-
sichtlich des unterschiedes zwischen der staatskasse einerseits und der kabinetts-
kasse andererseits. Maximilian von Montgelas, der langjährige Außen-, innen- und 
finanzminister des ersten bayerischen königs, Max i.  Joseph, hatte bereits zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts darauf hingearbeitet, die im Absolutismus noch übli-
che Verquickung des staatlichen Vermögens, der staatlichen gelder mit denen des 
Monarchen aufzulösen.²⁵ das führte unter anderem dazu, dass es dann, im könig-
reich Bayern, eine reine staatskasse gab, aus der, gespeist aus den steuereinnahmen, 
alle staatlichen unternehmungen bezahlt wurden, darunter zum Beispiel staatliche 
Bauvorhaben, die Ausrüstung der Armee, die finanzierung der staatlichen eisen-
bahnen, ebenso die gehälter der staatsbeamten etc. darüber hinaus wurde dem 
Monarchen aus besagter staatskasse jährlich eine festgelegte summe zugewiesen, 
die sogenannte zivilliste, die es dem herrscher ermöglichen sollte, alle nötigen 
Ausgaben für Repräsentation, für das hoftheater, für die Bezahlung der hofbeam-
ten, für den unterhalt der königlichen familie und so weiter begleichen zu können. 
Verwaltet wurden die gelder der zivilliste von der kabinettskasse, die damit die 
kasse des königs war. für die Verwendung der der zivilliste übertragenen gelder, 
also für das geld, das in der kabinettskasse dem herrscher zur Verfügung stand, 
musste dieser niemandem mehr, auch nicht dem landtag, Rechenschaft ablegen.  

Wie war aber nun der umgang der beiden Vorgänger ludwigs ii. auf dem baye-
rischen Thron mit den ihnen zur Verfügung stehenden summen beschaffen gewe-

24 detailliert beschrieben ist die finanzielle situation ludwigs ii. bei hacker, »ludwig ii. von Bayern, 
die königskrise von 1885 / 86 und der Weg zur Regentschaft«, s. 347–430, hier s. 347–352. Vgl. auch 
hüttl, Ludwig  II., König von Bayern, s. 333–361; Wilhelm Wöbking, Der Tod König Ludwigs II. 
von Bayern. Eine Dokumentation, Rosenheim 1986, s. 19–37; Rupert hacker, »könig ludwig ii., 
der kaiserbrief und die ›Bismarck’schen gelder‹«, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 65 
(2002), s. 911–990, bes. s. 937 ff. und s. 983–988.

25 Vgl. eberhard Weis, Montgelas, Band 2: Der Architekt des modernen bayerischen Staates 1799–1838, 
München 2005, s. 247 ff.
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sen? ludwig i. hatte 1825 ein königreich übernommen, dessen staatsfinanzen noch 
immer vom Bankrott bedroht waren – 1848, als er sich zur Abdankung entschloss, 
hatte er nicht nur die bayerischen staatsfinanzen saniert, sondern, quasi nebenbei, 
viele seiner Bauvorhaben ganz oder teilweise aus der kabinettskasse bezahlt, ohne 
die summe, die ihm hierfür zur Verfügung stand, je zu überziehen. darüber hinaus 
baute ludwig  i. für das Volk: die Walhalla, die kelheimer Befreiungshalle, die 
Münchner Museen – alle diese Bauten, die von ludwig i. größtenteils – wenn man 
so will – aus der eigenen tasche finanziert wurden, sollten von den untertanen 
besucht und bewundert werden, sie sollten auf diese Weise politische Botschaften 
ins Volk hineintragen. Max ii. wiederum musste seit seiner Thronbesteigung 1848 
seinem Vater die halbe zivilliste abtreten, damit der abgedankte könig standesge-
mäß leben, vor allem aber damit er einige seiner noch nicht vollendeten Baupro-
jekte zu ende bringen konnte. dennoch kam Max ii. mit dem ihm zur Verfügung 
stehenden geld aus, ja er war darüber hinaus in erheblichem Maße karitativ tätig. 
insgesamt, so wurde errechnet, dürfte könig Max ii. 140 000 bis 160 000 gulden 
jährlich für caritative und soziale zwecke ausgegeben haben,²6 das machte ein knap-
pes Viertel der dem könig gleichsam privat zur Verfügung stehenden summe aus.

ludwig  ii. dagegen konnte ab 1868, dem todesjahr seines großvaters, auf die 
volle zivilliste zugreifen; er häufte aber gleichzeitig – es ist schon die Rede davon 
gewesen – enorme schulden an: 1884 war die kabinettskasse mit 8,25 Millionen 
Mark belastet. ein darlehen zur schuldentilgung musste aufgenommen werden, 
dessen Rückzahlung aus der kabinettskasse geleistet wurde, was die für Bauvorha-
ben zur Verfügung stehenden gelder beträchtlich dezimierte. doch nur ein Jahr 
später, im sommer 1885, stand ludwig  ii. schon wieder neuen schulden gegen-
über, dieses Mal 6,5 Millionen Mark. das gesamtdefizit, das noch nicht getilgte 
darlehen inbegriffen, belief sich nun auf knapp 14 Millionen Mark bei jährlichen 
einnahmen²7 von etwa 5 Millionen Mark. und selbst in dieser äußerst prekären 
situation wollte sich der könig nicht aufs sparen verlegen, wollte er keines seiner 
laufenden Bauvorhaben einstellen, plante er stattdessen, neue, noch größere Bauten 
in Angriff zu nehmen.  

26 Vgl. Merz, »Max ii. die soziale frage«, s. 340.
27 diese einnahmen setzten sich zusammen aus jährlich 4,23 Millionen Mark der zivilliste, 0,5 Mil-

lionen Mark aus Vermögenswerten sowie 300 000 Mark aus Bismarcks »Welfenfonds«. Vgl. dazu 
hacker, »ludwig  ii. von Bayern, die königskrise von 1885 / 86 und der Weg zur Regentschaft«, 
s. 347. zu den geldern, die ludwig ii. von Bismarck erhielt, in zusammenhang mit dem soge-
nannten kaiserbrief, mit dem der bayerische könig den preußischen könig 1870 aufgefordert hatte, 
im zuge der gründung des deutschen Reiches den kaisertitel anzunehmen, vgl. hacker, »könig 
ludwig ii., der kaiserbrief und die ›Bismarck’schen gelder‹«.
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einen letzten Aspekt bezüglich der während des 19. Jahrhunderts praktizierten 
strategien zur Rettung der monarchischen herrschaftsform gilt es abschließend 
anzusprechen. Man darf davon ausgehen, dass sich die meisten herrscher darüber 
im klaren waren, dass sich die monarchische idee seit der französischen Revolu-
tion in der defensive befand. Allein schon die massiv ausgeprägte Revolutions-
furcht etwa ludwigs i. von Bayern,²8 die ihn, seitdem er als kind zusammen mit 
seinen eltern vor den französischen Revolutionstruppen geflohen war, geradezu 
alptraumhaft während seiner gesamten Regierungszeit begleitete, ist ein hinweis 
darauf. die nochmalige entfaltung immensen höfischen Prunks im 19. Jahrhun-
dert und ebenso das festhalten am strengen spanischen hofzeremoniell nicht 
nur am bayerischen königshof kann man in diesem zusammenhang als ein Mit-
tel interpretieren, mit dem versucht wurde, die monarchische herrschaftsform 
gleichsam zu retten und zu stabilisieren. Während Prunk und Prachtentfaltung 
bei den untertanen entweder Bewunderung oder das gefühl, der herrscher sei 
nach wie vor den normalen menschlichen sphären entrückt, hervorrufen sollten, 
zielte ein strenges zeremoniell einerseits darauf, gesellschaftliche Barrieren auf-
rechtzuerhalten, andererseits verwies es auf jahrhundertealte ehrfurchteinflößende 
traditionen. 

ludwig ii. hat sich auch dieser stabilisierungsstrategie verweigert! denn wie sollte 
ohne ein aktives hofleben mit empfängen, Bällen und Jagden höfischer Prunk über-
haupt entfaltet werden? Wie konnte ein strenges zeremoniell wirksam werden, wenn 
es, außer wenigen dienern, niemanden gab, der in dieses zeremoniell eingebunden 
war? der Rückzug des königs in die Abgeschiedenheit der Berge, seine Weigerung, 
in München zu residieren, seine furcht vor Begegnungen mit seinen untertanen, all 
dies mag in der heutigen zeit dazu führen, in ludwig ii. ein interessantes faszino-
sum²9 zu erblicken. in den Augen der zeitgenossen aber musste ein derartiges Ver-

28 Vgl. Max spindler, »die Regierungszeit ludwigs i. (1825–1848)«, in: Handbuch der bayerischen 
Geschichte, Band IV: Das Neue Bayern 1800–1970, TeilBand 1, hrsg. von dems., München 1974, 
s. 87–223, hier s. 89–93. 

29 zum nachleben ludwigs ii., das zumeist recht wenig mit der realen situation zu lebzeiten des 
königs zu tun hat, vgl. hans-Michael körner, »Personenkult und Mythosbildung im 19. / 20. Jahr-
hundert: entstehungsbedingungen und destruktionsstrategien«, in: Forschungen zur bayerischen 
und fränkischen Geschichte. Peter Herde zum 65. Geburtstag von Freunden, Schülern und Kollegen 
dargebracht, hrsg. von karl Borchardt und enno Bünz, Würzburg 1998, s. 295–305; Rumschöttel, 
Ludwig II. von Bayern, s. 114 ff.; Ludwig II. Tod und Memoria, hrsg. von Bernhard lübbers und 
Marcus spangenberg, Regensburg 2011; dietmar schulze, Ludwig II. Denkmäler eines Märchenkö-
nigs, München 2011; katharina sykora, »souvenir, souvenir – erinnerungspraktiken an ludwig ii. 
von Bayern«, in: Wolf (hrsg.), Götterdämmerung, s. 227–235; Bernd kiefer, »Vom traum-könig 
zum illusions-künstler. das nachleben ludwigs ii. in literatur und film«, in: ebd., s. 246–256.
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halten ganz erheblich zum Ansehensverlust und auf diese Weise zur schwächung 
der Monarchie beitragen.³0

und selbst wenn die herrscher des 19. Jahrhunderts weiterhin die formel »von 
gottes gnaden« verwendeten, selbst wenn könige wie friedrich i. von Württem-
berg, ludwig i. von Bayern – und noch mehr ludwig ii. – zum teil bis weit ins 
19. Jahrhundert hinein von ihrer göttlichen sendung, ihrem göttlichen Auftrag 
überzeugt waren, so ist doch nicht zu übersehen, dass diese göttliche legitimation 
der monarchischen herrschaft mehr und mehr an überzeugungskraft verlor. die 
folge war, dass die Monarchen in eine Rolle als teil, als Organ des staates hinein-
wuchsen und von ihren untertanen als teil des staatlichen systems wahrgenom-
men wurden. Von einem staatsorgan wurde aber wiederum – und hier schließt sich 
der kreis gewissermaßen – staatskonformes Verhalten verlangt! die von ludwig ii. 
öffentlich zur schau gestellte Begeisterung für den ehemaligen Revolutionär, für 
den Bankroteur, für den egomanen Richard Wagner, ludwigs Blindheit für die 
im hause Wagner gelebte »ménage à trois«, die allein schon für helle Aufregung in 
München sorgen sollte, dazu noch die nicht unerhebliche finanzielle förderung des 
königs des auch künstlerisch umstrittenen komponisten, all dies hat die bayerische 
öffentlichkeit nicht als handlungen, die den interessen des bayerischen staates 
zugute kommen würden, interpretiert. und so musste ludwig ii., kaum hatte er 
den Thron bestiegen, rasch erfahren, wer die eigentlichen kräfte im staat waren, 
sobald sich der Monarch unangepasst zeigte: die Minister auf der einen seite und 
die öffentliche Meinung³1 auf der anderen.

30 Vgl. Barbara kink, »die Volksstimmung in Bayern im spiegel der Berichte der Regierungspräsiden-
ten 1866–1886«, in: ebd., s. 133–142, bes. s. 139 ff.

31 Vgl. Martin kohlrausch, »chance und gefährdung. Wilhelm ii. und ludwig ii. als Medienmonar-
chen«, in: ebd., s. 34–43.


