


ritorialstaat im 14. Jahrhundert" (Vortrage u. Forschungen 13/14), 

Balduins Burgenpolitik war ein Sdiritt in Richtung Territorial- 

staat, und zu „Die Burgen im deutschen Sprachraum" (Vortrage 

u. Forschungen 19). — Am Beispiel des Trierer Erzbischofs Bal- 

duin von Luxemburg versucht Berns die enorme Bedeutung der 

Burgen als einem Instrument der spatmittelalterlichen Politik, 

das zu den schwerwiegendsten iiberhaupt zu zahlen ist, exem- 

plarisch darzulegen. Hierzu wertete er iiber 1000 Urkunden aus, 

um so einen giiltigen Uberblick zu erreichen.

Daft Burgen- und Lehnspolitik sich gegenseitig erganzen, teil- 

weise sogar identisch sind, braucht kaum hervorgehoben zu wer- 

den, zumal sich mit dem Lehnvertrag ein vorziigliches Mittel fur 

den Erzbischof eroffnete, Einflufi auf fremde Burgen und Herr- 

schaften zu nehmen. Dennoch, so land der Verfasser heraus, 

stellen die landesherrlichen Burgen „die eigentliche Saule fiir 

Herrschaft dar“.

Die beiden Hauptabschnitte des Buches sind also der landesherr

lichen und der lehnsherrlichen Burg gewidmet, wobei der letztere 

Abschnitt den wesentlichsten Teil des Buches ausmacht. Dieses, das 

sich in erster Linie an den Historiker wendet, kann jedoch ebenso 

vom Bauhistoriker mit Gewinn gelesen werden, weil es eine Fiille 

von Aspekten zum Phiinomen „Burg“ anbietet, die eine Ergan- 

zung zum Baubefund darstellen und bei richtiger Deutung gegen- 

seitige Interpretationshilfe zu geben vermogen.

Besonders wichtig erscheint das Buch, iiber den exemplarischen 

Fall hinaus, fur die mittelrheinische Landesgeschichte, da natur- 

gemafi eine Fiille von Daten und Fakten zu vorwiegend mittel- 

rheinischen Orten und Personen gegeben wird, die iibrigens durch 

ein gutes Register erschlossen werden.

Unbegreiflich ist jedoch das Fehlen einer Wiirdigung und eines 

Abrisses der Person des Erzbischofs, ohne die seine Burgenpolitik, 

immerhin „ein Schwerpunkt der politischen Aktivitat Balduins", 

schlecht zu verstehen ist. So spielt beispielsweise seine Erziehung 

am franzdsischen Hofe und an der Pariser Universitat eine grofie 

Rolle in seiner spateren Politik und es miifite das politische Instru

ment „Burg“, so wie es um 1300 in Frankreich ausgebildet war, 

wenigstens im Ansatz untersucht werden, denn neben Einfliissen 

auf die Baugestalt balduinensischer Burgen, diirften auch auf anderen 

Gebieten die franzosischen Lehrjahre eine mehr oder weniger 

wichtige Rolle gespielt haben. Berns hat auch nicht den grofien 

Aufsatz von Heyen iiber Balduin (In: Rheinische Lebensbilder IV, 

1970, S. 23—36) genutzt; zur kurzen Information iiber Balduin 

ist jetzt der Artikel „Balduin von Luxemburg" im Lexikon des 

Mittelalters (Bd. 1,7, Sp. 1372/74), ebenfalls von Heyen, heran- 

zuziehen. Zu den Koblenzer Ministerialengeschlechtern ist das 

Manuskript von L. v. Eltester im Landeshauptarchiv in Koblenz 

unumganglich, fiir die Helfensteiner die bedeutende Arbeit von 

Fritz Michel.

Eine Starke des Buches sind die 925 teilweise recht ausfiihrlichen 

Anmerkungen, ferner die Tatsache, dafi sehr haufig und iiber 

langere Passagen hin urkundlicher Text gebracht wird. — Sehr 

begriifienswert stellt sich die kurze, in sechs Thesen wiedergege- 

bene Zusammenfassung dar und endlich das „Verzeichnis der Bal

duin ausgestellten Lehnreverse iiber Burgen und befestigte An- 

lagen“, das immerhin 168 Nummern umfafit.

Ausgebaut werden miifiten unbedingt die Abbildungen; eine Karte, 

zudem in verwirrender Vielfalt, ist entschieden zu wenig: wenig

stens miifiten die landes- und die lehnsherrlichen Burgen in zwei 

getrennten Karten wiedergegeben werden. Es wiirde sich auch dann 

die Aussage Berns, dafi die landesherrlichen Burgen das Riickgrat 

seiner Burgenpolitik gebildet haben, konkretisieren lassen; ferner 

kame die Bedeutung der „Moselachse“ als geopolitische Leitlinie 

Kurtriers klar zur Anschauung. Diagramme und Tabellen, vor 

allem bei dem Verzeichnis der Lehnreverse, konnten die Aktivitat 

des Erzbischofs wahrend der langen Regierungszeit, Hohepunkte 

und Zeiten geringerer Aktivitat, vor Augen fiihren.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dafi mit dem Buche 

Berns ein wichtiger Schritt zu einer neuen Sichtweise gemacht 

worden ist, der einmal die Politik Balduins am Beispiel der Bur

gen, vordringlich auf Fremdburgen ausgerichtet, darstelk, anderer- 

seits verallgemeinernd erkennen lafit, in welch einem iibergreifen- 

den System die mittelalterliche Burg, speziell die des spaten Mit

telalters, zu sehen ist, deren Komplexitat mit zunehmender Ver- 

feinerung der Betrachtungsweise immer weiter wachst.

Udo Liessem

Friedrich Mielke

POTSDAMER BAUKUNST - Das klassische Potsdam

Frankfurt!  M.—Berlin—Wien (Verlag Ullstein/Propylden) 1981, 

516 S., 160 Abb. im Tafel-Teil, ca. 250 Abb. im Dokum.-Feil, 

Groflformat, Leinen im Schuber.

Einem immer grofieren Teil der Bewohner der Bundesrepublik 

Deutschland, auch der kulturell durchaus Interessierten, ist Pots

dam aus dem Bewufitsein entglitten. Selbst wer bereits bis nach 

Berlin (West) gelangt ist, mufi, um die „Sommer-Vorstadt“ der 

ehemaligen Reichshauptstadt sehen zu konnen, immer noch weit 

grofiere Umstandlichkeiten in Kauf nehmen als bei einem Besuch 

im Ostteil Berlins. Da hat sich die Meinung leicht verbreiten kon

nen, Potsdam sei ohnehin im 2. Weltkrieg (am 14. und 15. April 

1945) schwer getroffen worden, das Stadtschlofi sei — wie das- 

jenige in Berlin, und wie die hinlanglich bekannte Garnisonkirche 

— langst abgebrochen, und so gebe es aufier Schlofi und Park von 

Sanssouci eigentlich kaum mehr etwas, das die Inkaufnahme der 

erwahnten Umstandlichkeiten lohne.

Dem ist natiirlich nicht so, und mit seinem zweiten, umfassenden 

Potsdam-Report (nach „Das Biirgerhaus in Potsdam" 1972) legt 

Friedrich Mielke einen weiteren Beweis dafiir vor. In seinem neue- 

sten Buch „Potsdamer Baukunst — Das klassische Potsdam" will 

er uns das facettenreiche historische Antlitz dieser Stadt in Gestalt 

der Bauten zeigen, die fiir den brandenburgischen und preufiischen 

Hof, fiir die offentliche Verwaltung, fiir kirchliche Zwecke oder 

fiir prominente Burger errichtet oder geplant worden sind, und 

die daher den Anspruch erheben konnen, fiir die Baukunst ihrer 

Zeit in ihrem Land signifikant zu sein.

Die geographische Lage Potsdams an einem Ubergang iiber die 

Havel inmitten von Sand, Sumpf und Wald war fiir eine (fiir 

933 erstmals erwahnte) urbane Besiedelung wenig giinstig und 

auch strategisch ohne grofie Bedeutung. Obwohl der Platz schon 

1317 als „Stadt“ erwahnt wird, war es erst Kurfiirst Friedrich 

Wilhelm (der „Grofie Kurfiirst", 1620—1640—1688), der ein ihm 

zugefallenes, bescheidenes LandschloB zu einer stattlichen Vier- 

fliigelanlage erweitern liefi und sich dort ab 1670 — neben Ber

lin — einen zweiten Wohnsitz einrichtete. Es wird ihn die Mog- 

lichkeit gereizt haben, an dieser Stelle eine representative Schlofi- 

anlage mit der ihr zugeordneten landesfiirstlichen Erholungsland- 

schaft, mit Jagdgebieten und einem Kranz neuerrichteter, kleiner 

Lust- oder Jagdschlofichen in der Umgebung durch wenige, kiinst- 

liche Kanalstrecken nach dem damals vielbewunderten hollandi- 

schen Vorbild auf dem Wasserweg (Havel, Havelseen) erschliefien 

zu konnen.

Die Lage dieses, des spateren „Stadtschlosses“ und des darauf 

Bezug nehmenden Systems von StraBen, Kanalen und Alleen war 

bestimmend fiir die spatere bauliche Entwicklung der Stadt, und 

das Schlofi blieb bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts die Domi- 

nante im Stadtbild. Auch spater ist der bauliche Werdegang der 

Stadt bis weit in das 19. Jahrhundert hinein nahezu ausschliefilich 

vom Bauwillen der Landesherren bestimmt worden. Deshalb ist es 

verstandlich, dafi der Verfasser sein Thema (im Textteil, dem 

ersten Teil des Buches) in Etappen behandelt, die der Regierungs

zeit der brandenburgischen Kurfiirsten und preufiischen Konige 

entsprechen. Auf diese Weise vermittelt er dem Leser auch einen 

bisher kaum irgendwo gebotenen Uberblick iiber das Verhiiltnis 

der Preufienherrscher zur Baukunst wahrend mehr als zweieinhalb 

Jahrhunderten. Dafiir konnen hier allerdings nur einige Beispiele 

wiedergegeben werden.

Mit dem Regierungsantritt Konig Friedrich Wilhelms I. (des „Sol- 

datenkonigs" 1688—1713—1740) hielten in Potsdam eine Garni- 

son und militarischer Drill Einzug. Es begann eine Entwicklung, 

die der Stadt in der Folge den Ruf eingebracht hat, eine Hoch- 

burg des Militarismus gewesen zu sein. Aber auch Verwaltung und 

Wirtschaft des preufiischen Staatswesens wurden straff organisiert. 

Fiir die kulturelle und baukiinstlerische Entwicklung blieb dagegen 

wenig Raum.

Das anderte sich nachhaltig unter Konig Friedrich II. („der 

Grofie" 1712—1740—1786). Urspriinglich hatte er nicht die Ab- 

sicht, aufier in der Hauptstadt Berlin auch in Potsdam zu regie- 

ren, aber aus Griinden, auf die hier einzugehen der Platz fehlt, 

entschlofi sich Friedrich im Jahr 1744, die Stadt Potsdam auszu- 

bauen, und dort eine zweite Residenz einzurichten. Dazu mufiten 

das Stadtschlofi und seine Umgebung umgestaltet sowie zahlreiche
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