
Abb. 1. Idstein. SchhßgciUen. Querschnitt durch die Grotte in Richtung Schloß. 



CORNELIA J ö C H N K R 

DIE ORDNUNG DER DINGE: BAROCKGARTEN 
UND POLITISCHER RAUM 

In der Diskuss ion ü b e r e i n e m o d e r n e Urbanistik w u r d e im 
Frankreich d e s 18. J a h r h u n d e r t s geforder t . Prinzipien d e s 
Barockgar tens auf d i e Stadt zu über t ragen . -Wenden wi r 
d o c h d i e se Ideen prakt i sch an-, schr ieb Marc Anto ine Lau
gier, -und p l a n e n wi r u n s e r e Städte nach d e m Vorbild u n 
se re r Parkanlagen.- 1 Laugier war nicht der erste, d e r s o 
dach te . Berei ts e in ige J a h r e vor s e i n e m Essai Sur I 'architec-
ture- (1753) g a b e s Publizisten, d ie e i n e Analogie zwischen 
Gar ten - u n d S tad tp l anung sahen . 1 Wie abe r k o n n t e e s zu 
d i e sem g e d a n k l i c h e n Transfer k o m m e n , der zwei völlig un
te rsch ied l iche R ä u m e mi t e inande r verglich? Gar ten und 
Stadt - j a h r h u n d e r t e l a n g als fast gegensä tz l ich ge l tend -
soll ten n u n a u f e i n a n d e r b e z o g e n sein? -Unsere Städte sind 
i m m e r n o c h das , w a s s ie i m m e r waren- , schreibt Laugier, 
•ein H a u f e n dicht ged räng t s t e h e n d e r Häuser, o h n e jede 
O r d n u n g , o h n e System, o h n e s innvol le Gl iederung , o h n e 
Plan.-* D a g e g e n d e r Park: Hier für e n t w e r f e ein Mann wie Le 
Nötre -e inen Plan vol ler G e s c h m a c k und Ideen-, -in d e m 
m a n gle ichzei t ig O r d n u n g und Ausgefa l lenes . Symmetr ie 
und Abwechs lung- f inde . ' Wie s chon Descartes e inhunder t -
zwanz ig J a h r e f rüher , ' forder t a u c h Laugier d i e geplante , 
g e o m e t r i s c h e Stadt. Eine s chema t i s che Regularität aller
d ings lehnt e r ab" - w a s ihm a n d e n P länen Le Nöt res im
ponier t , ist ihr Reichtum a n Varianz. 

Dieser R ü c k b e z u g d e r klassizist ischen S tad tp lanung auf 
d e n Barockgar ten beschäf t ig te b is lang vor allem d i e Archi
tekturhis tor ie und Urbanis t ik , ' w e n i g e r abe r d i e Garten
kuns t forschung ' ' o d e r d i e a l l geme ine Kunstgeschichte . 
Wenn hier G r e n z e n z w i s c h e n d e n Spezialdiszipl inen woh l 
e ine g e m e i n s a m e Arbeit ve rh inder ten , SO gibt es d o c h viel
leicht noc h e i n e n w e i t e r e n G r u n d für d i e se e igenar t ige For-
schungs lücke : Bei d e m Transfer von Gar ten u n d Stadt im 
18. J a h r h u n d e r t geht es u m -Raum-, und d ies ist ein Thema , 
übe r d a s sich Archi tekten u n d Planer äußern , 9 se l ten je
doch , u n d k a u m explizit , d i e in te rpre t i e renden Wissen
schaf t szweige . Im f o l g e n d e n m ö c h t e ich ze igen, d a ß es in 
d e r G e n e s e d e s Ba rockga r t ens nicht ausschl ießl ich u m Na
t u r a n e i g n u n g ging. Vielmehr, und dar in ist d ie Forschung 
sich einig, e rb r ach t e d e r Gar ten d e s f r ü h e n 18. J a h r h u n d e n s 
a u c h e i n e g a n z n e u e f o r m a l e Organisa t ion . Doch w e l c h e 
K o n s e q u e n z e n hat ten d i e se r a u m g r e i f e n d e n Gebi lde , als 
d ie d i e Barockgär ten g e r n e beze ichne t we rden? Wie wirk
ten sie in d i e L ' m g e b u n g von Stadt und Terri torium hinein , 
w i e v e r ä n d e r t e n sie d i e se pol i t ischen Räume? Wenn es mir 
a lso um e i n e St rukturgeschichte d e s Barockgar tens u n d sei
ner W i r k u n g geh t , so g re i f e ich drei Aspek te heraus : 1. Der 
Gar ten als O r d n u n g von Natur: 2. Axialität; 3- Die Verände
rung von Stadt u n d Terr i tor ium du rch d e n Barockgar ten . 

D E R G A R T E N A L S O R D N U N G V O N N A T U R 

-Dann s ihe d o c h nu r / w i e alles h ier s o s chön vnnd zierlich 
gläntzet? w e l c h e s c h ö n e O r d n u n g hier ist? w i e alles s o fein 
in Plätzchen vnd Betten abgethei le t? d a s auch kein zierli
che r Pflaster m a g zu f inden sein. N u n / welch e i n e g rosse 
m e n g e B lumen v n n d Kreuter? w i e viel n e w e r vnd w u n d e r 
ba re r s a c h e n s ind allhier zu s e h e n / d i e m a n so ba ld ni rgend 
f inden w i r d / Also d a s es s c h e i n e t / es h a b e d i e Natur al les/ 
was i rgend in d ieser o d e r jenen N e w e n Welt sein m a g / in 
d iesen g e r i n g e n Platz z u s a m m e n bracht vnd verschlos
sen. «'" In d i e s e m Dialog, d e n der n i ede r l änd i sche Phi lologe 
u n d Gesch ich t s fo rscher J u s t u s Lipsius in se inem Buch 'Von 
der Bestendigkeit- (1599) f ü h r e n läßt, ist en tha l ten , w a s 
n a c h d e m Verständnis d e r Zeit d e n Gar ten ausmacht : Er 
versammel t d i e Fülle d e r Natur u n d zeigt sie, i n d e m e r s ie 
o r d n e t . " 

Lipsius versteht d e n Gar ten als Got tese r fahrung , a u c h 
w e n n er d e s s e n äs the t i sches Erleben in d e n Mittelpunkt 
rückt.1- Einige J a h r z e h n t e spä t e r j edoch f inden wir Hinwei
se, d a ß sich a u c h im Gar ten jener Bruch vollzieht, de r als 
typisch fü r d a s b e g i n n e n d e 17. J a h r h u n d e r t gilt, u n d mit 
d e m der G e d a n k e e ine r göt t l ichen S c h ö p f u n g in Frage ge
stellt w i r d . " Die Rede ist v o m Schloßgar ten zu Idstein, d e r 
du rch e ine e igenar t ige Bee torna inen t ik auffällt. Wie Marti
na Nath-Esser und Christel Lentz feststellten, sollte sie zei
gen : in d e m ers ten Quar t i e r Tiere, d i e d e m Gar ten schäd 
lich sein k ö n n e n (Raupen . S c h n e c k e n u.a .) ; im zwei ten 
•gute G e w ä c h s - ( e ß b a r e Früchte w i e Zi t ronen. Pfirsiche. 
Feigen. L imonen u . a . ) - d a s e inz ige Muster, d a s auf d e n 
Dars te l lungen ident i f iz ierbar ist; schließlich im drit ten Be
reich Drachen . Krokodile . Basilisken und Schlangen. ' 

Die Eintei lung der Idsteiner Beete er innert da ran , w i e Mi
chel Foucault Die O r d n u n g d e r Dinge ' beg inn t . " In d i e sem 
Buch benutz t Foucault e i n e n Text v o n Jo rge Luis Borges, 
d e r seinersei ts e ine -gewisse ch ines i sche Enzyklopädie- zi
tiert. Die Tiere, so heißt es dort , se ien eingeteilt in -a) Tie
re, d ie d e m Kaiser g e h ö r e n , b ) e inba l samie r t e Tiere, c) ge
zähmte , d ) .Vlilchschweine." bis hin zu jenen, -die mit e i nem 
g a n z fe inen Pinsel a u s Kamelhaar geze ichne t sind- o d e r 
-von we i t em w i e Fliegen aussehen- . ' " Foucaul t macht mit 
d i e sem Zitat darauf a u f m e r k s a m , d a ß u n s e r e Wissenssyste
m e auf Kategor ien b e r u h e n , die kulturell bedingt und da
mit k e i n e s w e g s se lbs tvers tändl ich sind. En t sche idend abe r 
ist für ihn d i e S p r a c h e als Ze ichensys tem, w e l c h e s d i e Din
g e b e n e n n t , s ie d a r ü b e r o r d e n - u n d v e r f ü g b a r macht . Wenn 
d a s Linnesche System, auf d a s sich u n s e r e heu t ige Taxono-
mie stützt, e i n e Tradit ion von Naturgeschich ten- ablöste , so 
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Abb. 2. Kassel Ansicht der Stadt. Im Vordergrund der Garten in der Aue. aus: G. Braun//-'. Hegenberg, Civitates orbis teiraruni; 1572 
Abb. .1 Kassel. Garten in der Aue. Detail aus der Darstellung van Merian. Kupferstich. 1646 
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s t and d a z w i s c h e n d a s 17. J a h r h u n d e r t : Mit s e i n e n u m f ä n g 
l ichen Textsani ml u ngen u n d Aufl is tungen k e n n z e i c h n e t e es 
jenen e r h ö h t e n Erk lä rungsaufwand , d e n d e r Bruch mit d e r 
Idee e iner göt t l ichen Herkunf t p roduzier t hatte.17 

G u t e Tiere, e ß b a r e Früchte . F a b e l w e s e n - d ie rä tse lhaf te 
Eintei lung d u r c h die Beete d e s Ids te iner Sch loßgar tens 
k a n n anges ich t s der Gelehr thei t s e ines Besitzers k a u m Zu
fall » d e r Laune sein. Die Vorstellung, d a ß sich Natur als 
O r d n u n g repräsent ier t , wird bei Graf J o h a n n e s nicht n u r im 
Gar ten , s o n d e r n a u c h in d e m gleichzeit ig e n t s t a n d e n e n Flo-
rilegium, e ine r -Orni lhographia- u n d d e m Projekt e i ne s wei
teren T i e rbuches deutlich.1" Weitere F o r s c h u n g e n m ö g e n 
z u t a g e f ö r d e r n , o b d e r Graf e ine r bes t immten O r d n u n g s l e h -
re anh ing , u n d w a s es damit mög l i che rwe i se auf sich hat te . 
Für u n s e r e Frageste l lung abe r kann ge l ten , d a ß d i e ge
w ü n s c h t e O r n a m e n t i k d e r Idsteiner Z ie rbee te e in Klassifi-
z i e m n g s v e r s u c h war. d e r darauf basier te , göt t l iche Schöp
f u n g nicht m e h r als al leinige Kraft a n z u e r k e n n e n . 

Abb i. Kassel. Plan der Stadt van F. U ". Selig. 1781. Nach der I-nlfesHgung der Stadt u urde eine Wegeverbindung zwischen dem neu 
errichteten /•'riedricbs/ilatz und der Orangerie in der Aue geschaffen 
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AXIALITÄT ALS PRINZIP DES BAROCKGARTENS 

Betrachtet m a n d e n Ids te iner Schloßgar ten unter d e m 
Aspekt d e r Raumorgan isa t ion , w i e e s me in T h e m a ist, s o 
markiert er a u c h in d i e se r Hinsicht e inen Einschnitt: Es geht 
um d e n Wande l v o m addi t iven z u m axialen Gar ten , der hier 
an sa t zwe i se s ichtbar wi rd . A u s g a n g s p u n k t m e i n e r Analyse 
ist de r U m b a u d e r Grot te , d e n Martina Nath-Esser und Chri
stel Lentz eben fa l l s in ihrer Studie b e h a n d e l n , u n d d e r be
reits w e n i g e J a h r e n a c h Fert igstel lung d e s Gar tens statt
fand.1" Er be inha l t e t e d i e V e r b i n d u n g der Grot te mit d e n 
übr igen rückwär t igen Archi tek turen im Gar ten s o w i e d i e 
Verände rung ihres Grundr i s ses , d ie a u c h K o n s e q u e n z e n für 
d i e W a n d g l i e d e r u n g hat te . Wenn e s vor d e m U m b a u vier 
Fens te rn i schen in nö rd l i che r Richtung w a r e n (Abi). 1). d ie 
ein P a n o r a m a ü b e r d i e g e s a m t e Breite d e s Gar tens e rmög
lichten, so b l ieb hier d a n a c h lediglich e ine e inz ige Ö f f n u n g 
übrig: Der Blick a u s d e r Grot te w a r 
nun auf d a s Sch loß e ingesch ränk t . Auf 
e ine r spä t e r en Dars te l lung s e h e n wir, 
d a ß d i e se r Blickkanal a u c h d e n Gar ten 
ve ränder te : Unmi t te lbar un t e rha lb d e s 
Fensters se tz te n u n ein Weg in Rich
tung Schloß an . d e r z w a r auf der Hälf
te abbrach , a b e r immerh in d i e bisheri
g e Que r s t ruk tu r d u r c h b r a c h - d e r Be
g inn e i n e r Achse (vgl. S. 78, Abb. links 
unten) . 

Diese neuar t ige Relat ion zwischen 
Gar ten u n d Schloß ha t t e in Idstein kei
ne bau l i chen Folgen. Zumindes t im 
Medium d e s Bildes a b e r zeigt s ich, 
d a ß hier übe r s t rukturei le Veränderun
gen nachged .u In w u r d e : W ä h r e n d d i e 
f r ü h e Gesamtda r s t e l l ung die b e e n g t e 
Situation d e s Ids te iner G a r t e n s vermit
telte, e rweck t d a s spä t e r e n t s t a n d e n e 
Titelblatt (Abb. links u n t e n , S. 78) d e n 
Eindruck e ine s H o c h p l a t e a u s . Die bur
gähn l i che Situation, d i e in Idstein bis heu t e besteht , ist hier 
negiert . Stat tdessen s e h e n wir d e n Gar ten auf e i n e r g r o ß e n 
freien Fläche, wie s ie ein formal a u f e i n a n d e r b e z o g e n e s 
Schloß- u n d G a r t e n e n s e m b l e er forder t hätte. Einen Ansatz 
für e i n e s o l c h e Konstel la t ion lieferte d i e Achse, d ie sich a u s 
d e m U m b a u d e r Gro t t e e rgab . 

Die Möglichkei t e ine r k o m b i n i e r t e n Schloß- u n d Garten
anlage a b e r k a m inne rha lb der Städte, in d e n e n fürstliche 
Herrschaf t seßhaf t g e w o r d e n war. k a u m in Frage: Dicht war 
die Z o n e wei te re r Bau ten , d i e d a s Schloß umgab ; e n g ge
steckt u n d he rme t i sch die neuze i t l i che Fortifikation.-1 In ei
n igen Fällen, w i e in M ü n c h e n . Berlin und spä te r Würzburg , 
w u r d e n G ä r t e n n o c h i nne rha lb d e r Fortifikation an die Re
s idenzarch i tek tur angeschlossen . - ' Andernor t s a b e r hat te 
sich längst gezeigt , d a ß d i e s i e h e r s p r e c h e n d e r e Perspekti
ve a u ß e r h a l b d e r Stadt lag, w i e in Kassel, w o d e r Gar ten in 
d e r A u e s c h o n seit d e m a u s g e h e n d e n 16. J a h r h u n d e r t exi
stierte (Abb . 2 ) . " Z w a r n a h m dieser - w i e a u c h a n d e r e ad
ditive Anlagen • - im Laufe d e s 17. J a h r h u n d e r t s noch wei
tere E l emen te auf : Z ie rbee te , B ä u m e u n d Wasser, w i e es d i e 
Dars te l lung von Merian zeigt (Abb. 6). Erst d a s Entwurfs
projekt von 1690 a b e r mach t deut l ich , d a ß n u r e ine axiale 
Ges ta l tung d e n G a r t e n r a u m erheb l ich vergrößern und qua 

litativ ve rände rn konn te : Angestrebt w u rde die sechs fache 
(!) Fläche d e s al ten Lustgartens, der n u n die äuße r s t e Spit
ze d e r Gar teninse l b i lden sollte.-' Dabei ha t te m a n 1690 
noch die Schwierigkeit . Axialität k o n s e q u e n t a n z u w e n d e n 
- d ie e inze lnen Bere iche d e s Gar tens sind ane inande r -
gehängt . anstatt formal u n t e r e i n a n d e r ve rknüpf t . 

Eine solch k o m p l e x e O r d n u n g e rmögl ich te erst d i e Ent
wurfsser ie a u s d e r Zeit u m 1710, d e r e n drittes Stadium ich 
hier ze igen möch te : Die Fläche d e s Gar tens ist nun so g r o ß 
wie 1690 berei ts g e w ü n s c h t , d o c h s ind 1710 se ine G r e n z e n 
regularisiert; d i e O r a n g e r i e fungiert als Zen t rum, von d e m 
d i e A c h s e n b ü n d e l a u s g e h e n ; die fächerar t ige Disposit ion ist 
weit aufgespre iz t . W ä h r e n d die Achse n u n sehr ve r sch ieden 
gestal te te G a r t e n r ä u m e zusammensch l i eß t , schaff t sie e ine 
Verb indung nach a u ß e n - ^points d e vu© ode r Auslagerun
gen , wie h ier d i e Insel S i ebenbe rgen . H 

D I E V E R ä N D E R U N G V O N S T A D T U N D T E R R I T O R I U M 

D U R C H D E N B A R ( l( K G A K T E N 

Wenn so lche Anlagen für Hoffes te aufgesuch t w u r d e n -
wie hier w ä h r e n d d e r D r e s d n e r Hochzei t 1719 (Abb. 6 und 
7) - e rwies sich das G a r t e n g e f ü g e in seiner Kombinal ion 
a u s Straße. Platz. Weg u n d I n n e n r a u m als choreograph i sch 
w irksam, da es prinzipiell durchläss ig war, u n d d e n n o c h 
ganz unterschied l iche Räume b o t * Für Laugier, d e r in der 
Mitte d e s 18. J a h r h u n d e r t s d ie Aufgabe hatte, e ine w a c h 
s e n d e M e n g e von Menschen du rch die Stadt zu b e w e g e n , 
w a r es d i e se Verkehrsfähigkei t d e s Barockgar tens , d i e ihn 
faszinierte. Die For schung wies hier i m m e r w i e d e r auf d i e 
B e d e u t u n g d e s Planes u n d der Planbarkei t h in . d ie bei d e r 
Mode l lwi rkung d e s Gar tens e i n e Rolle gespielt habe.-" 
Tatsächlich a u c h geht e s Laugier u m Disposit ion, u m die 
ästhetisch b e f r i e d i g e n d e Lösung e ine r urbanis t i schen Situa
tion, w e n n e r Le Nötres Gär ten als Vorbild für d ie Stadl be
greift : -Die wesen t l i che Schönhei t e i ne s Parkes be ruh t auf 
d e r g r o ß e n Zahl d e r Wege, ihrer Breite u n d ihrem g e r a d e n 
Verlauf. Das allein reicht a b e r nicht aus; ein Le Nölre m u ß 
d a z u e i n e n Plan voller G e s c h m a c k u n d Ideen e n t w e r f e n , 
damit m a n dor t gleichzei t ig O r d n u n g und Ausgefa l lenes . 
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Abb. 5. Schloß Moritzbiirt> bei Dresden, /.u sehen ist die axiale Vers/Kiltiiunf> der Anlage in 
der Landschaft, Johann August Coivinus. 1733 
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Symmetr ie und A b w e c h s l u n g vorf indet : hier sieht m a n ei
nen Platz, w o viele W e g e s te rnförmig z u s a m m e n l a u f e n , 
dor t e ine a n d e r e Weggabe lung : auf e ine r Seite ve r laufen al
le Wege schräg . [.;,] w o h i n m a n a u c h blickt, überal l Weg
f ä c h e r u n g e n n a c h un te r sch ied l i chen Plänen u n d Figuren.«* 

Und d o c h , so d e n k e ich. e r fo lg te d i e Vermitt lung zwi
schen Barockgar ten u n d Stadt nicht ausschl ießl ich ü b e r die 
Ebene d e s Planes. Zum e inen g a b es jene Fälle, in d e n e n 
d e r Gar ten ganz konkre t a n d e r Ö f f n u n g d e r Stadt mitwirk
te: In Kassel be ispie lsweise , w o die Fortifikation im Westen 
in d e n 1730er J a h r e n g e ö f f n e t w u r d e , en t s t and 1767 mit 
d e m Friedrichsplatz e i n e Verb indung von d e r Stadt h inun
ter in d e n Auegar ten - e i n e Blick- und Wegeve rb indung , 
d i e du rch Torbau ten ge rahmt w u r d e (Abb. i). ' In Dre sden 
h i n g e g e n g a b es w ä h r e n d d e r I lochzei tsfeiern 1719 regel
r ech te Feuerwerks -Achsen , d ie a u s d e n Gär ten he raus 
Punk te in d e r Landschaft anvisier ten u n d s o d i e Finge-
schlosscnhei t der Stadt ü b e r w a n d e n , wie hier be im Apollo-
Fest im Gar ten d e s Ho l l änd i schen Palais (Abb. 8)2° Wenn 
Laugier bei se iner Vorstellung von der Stadt als e ine r geöf f 
ne ten a u s g e h t , " s o w a r e n es a l so die Gär ten , d i e n e u e 
Strukturen in d e r Städt ischen Per ipher ie bi ldeten, mit d e n e n 
die bislang gesch los sene Stadt sich n u n ve rb inden konn te . 
Die m e n t a l e Vorstellung aber, d a ß Stadl und Land über
haupt e inen g e m e i n s a m e n Kaum bi lden, k o n n t e in d e m ste
ten u n d i m m e r häuf iger w e r d e n d e n Wechsel d e s H o f e s zwi
schen Residenz- und Lustschlössern e r w a c h s e n (Abb . 5) :" 
Die Achsen, d i e a u s d iesen Anlagen herausrag ten , e rweck
ten d e n F indruck e ine s verne tz ten Terr i tor iums." Wenn 
Stadt u n d Land hier mi t e inande r ve rknüpf t sch ienen , so war 
d e r Gar ten ihr äs the t i scher Vermittler. 

A N M E R K U N G E N 

1 Marc Antoine Laudier. Das Manifest des Klassizismus |Essai sur 
l'archilecture. 17531. eingeleitet von Wollgang Herrmann. Nach
wort von Beat Wyss. Zürich/München 1989. S. 177. 

2 Wbllgang Herrmann. Laugier and Eighleenth-Century French 
Theory, London 1962. S. 136. insbesondere Anm. 20. 

3 Laugier 1989 (wie Anm. 1). S. 167. 
•I Laugier 198«) (wie Anm. 1). S. 177. 
5 Descartes spricht sich in seinem 'Discours de la melhode zu

gunsten des Werks eines Einzelnen und gegen die Leistung vie
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