
Die Architektur der Deutschordensburgen in Preußen 

als historische Quelle 

von 

M a r i a n D y g o 

„Di e His to r ike r b e m e r k e n s e l t e n . . . d i e in d e n Werke n [de r Architek -
t u r u n d de r sie beg le i t ende n K ü n s t e — M . D. ] s t e c k e n d e Über l ieferung , 

welch e d o c h e in e gleichwert ige , obwoh l seh r spezifisch e h is tor i sch e 

Quell e darstel l t . U n d d o c h k o m m t es m a n c h m a l vor , d a ß das , was wir 

au s schrif t l iche n Quel le n n u r f ragmentar i sc h k e n n e n , d u r c h Überliefe -
r u n g e n im Inha l t de r Werk e de r Arch i t ek tu r u n d ihre r D e k o r a t i o n e n 

n ich t n u r bestät igt , s o n d e r n a u c h bere icher t u n d erwei ter t wi rd . " 1 

Obwoh l wir u n s des se n völlig b e w u ß t sind , d a ß di e B u r g e n a r c h i t e k t u r 

e in e g le ichwert ig e h i s to r i sch e Quel l e darstel l t , s in d wir h e u t e n o c h n i ch t 

ims t ande , alle F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n , we lch e sich au s de r Berücks ich -
t i gun g diese r Art von Quel le n e rgeben , zu b e s t i m m e n . Die s h ä n g t n i ch t 

so seh r mi t de r Spezifik de r Arch i t ek tu r als h i s tor i sche r Que l l e 2 als 

v ie lmeh r mi t de r e insei t ige n B e t r a c h t u n g de r u n s in t e re s s i e rende n Ob -
j e k t e z u s a m m e n . Di e mi t te la l te r l iche n B u r g e n s in d b i she r vor al lem 

F o r s c h u n g s o b j e k t e de r sog. Kastel lologi e gewesen . „Di e Kastel lologi e 

u n t e r s u c h t e u n d erk lär t e i m m e r besser ve r sch i eden e Aspek t e de r mittel -
a l ter l iche n B u r g e n — bau t echn i s che , mi l i tär isch e u n d S ied lungspro -
b l e m e sowie allgemein-sozial e u n d pol i t ische . E s w a r e n d o c h meis t 

un te r sch i ed l i ch e I n t e r p r e t a t i o n e n e ine s Bau typus , in d e m m a n ke in e 

K u n s t w e r t e w a h r n e h m e n wol l te . " 3 E s war so, d e n n di e mi t te la l te r l ich e 

B u r g „is t b i she r ke i n F o r s c h u n g s p r o b l e m de r K u n s t g e s c h i c h t e gewe-
sen" . 4 D e s w e g e n ha t t e „da s N i c h t w a h r n e h m e n de r ä s the t i sche n Wert e 

de r F o r m e n v o n B u r g e n b a u t e n zu r Folge , d a ß m a n b i she r n i c h t ver-
s u c h t hat , d ies e F o r m e n im K o n t e x t ihre s even tue l l e n Inha l t s zu inter -
pre t ie ren . Di e mi t te la l te r l ich e Burg , d i e n ich t für ein K u n s t w e r k gehal -
t e n w u r d e , w u r d e n i ch t als A u s d r u c k tiefere r ideologische r Inha l t e 

be t rach te t , di e a n d e n D o m b a u t e n , Kapel len , R a t h ä u s e r n , d e n mittelal -
t e r l i che n Pa l ä s t e n u n d S t a d t t o r e n e n t d e c k t w e r d e n . " 5 

Dies e Fes t s t e l lunge n k a n n m a n in h o h e m M a ß e a u c h au f di e Abhand -
l u n g e n ü b e r d i e D e u t s c h o r d e n s b u r g e n beziehen . Wir f inde n in i h n e n 

e in e bre i t e Ska l a von P r o b l e m e n , d i e d i e B u r g e n k u n d e in teress ieren , 

u n d n u r sel te n Über l egungen , di e de r K u n s t g e s c h i c h t e e igen sind . E in e 

1) Architektur a jako žródlo historyczn e [Di e Architektu r als historisch e Quelle] , 
in: Kwartalni k Historyczn y LXXXVI (1979), Nr.2 , S.454 (S. M o s s a k o w s k i ) . 

2) Sieh e ebenda , S. 451 ff. 
3) M. Z l a t : Záme k šredniowieczn y jako problé m histori i sztuki [Di e mittelal -

terlich e Burg als Proble m der Kunstgeschichte] , in : Poczatk i zamkó w w Polsc e 
[Di e Anfänge der Burgen in Polen ] (Prač e Instytut u Histori i Architektury , Sztuk i 
i Technik i Politechnik i Wrociawskiej, Nr . 12, Seria : Studi a i Materiály , Nr . 5), 
Breslau 1978, S. 98. 

4) Ebenda , S.97. 5) Ebenda , S. 101. 
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A u s n a h m e bi lde t h ie r da s Wer k von Kar l H . C l a s e n 6 , de s se n R a n g 

übr igen s di e P r o b l e m a t i k de r D e u t s c h o r d e n s b u r g e n überschre i t e t , d e n n 

wir v e r d a n k e n i h m „de n e rs te n u n d einzige n Ver suc h de r In t e rp re t a t i o n 

eine r G r u p p e von B u r g e n u n t e r sti l istisch-formale r u n d inhal t l iche r 

Hins ich t" . 7 

E s d r ä n g t s ich d i e F rag e auf, o b e b e n di e D o m i n a n z de r b u r g e n k u n d -
l iche n G e s i c h t s p u n k t e n i ch t d e n auffal lende n R ü c k s t a n d in d e n For -
s c h u n g e n zu r Arch i t ek tu r de r D e u t s c h o r d e n s b u r g e n hervorgerufe n hat , 

de r übr igen s a u c h v on d e n A n h ä n g e r n diese r F o r s c h u n g s r i c h t u n g be-
m e r k t wird . 8 Ü b e r p r ü f e n wir beispie lsweise da s u m s t r i t t e n e P r o b l e m 

de s Übergang s von de r n ich t regu lä re n zu r r egu lä re n K o n v e n t b u r g . 

E s scheint , d a ß e b e n di e N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g de s in de r Archi tek -
t u r de r D e u t s c h o r d e n s b u r g e n e n t h a l t e n e n Ideengeha l t s d i e Oberfläch -
l ichkei t de r F o l g e r u n g e n hervorgerufe n hat , di e de r S u c h e n a c h d e m 

„Muste r " e ine r r egu lä re n K o n v e n t b u r g de s D e u t s c h e n O r d e n s g e w i d m e t 

s in d u n d au f seh r a l lgemeine n u n d oft s che inba re n Ähn l i chke i t e n de r 

G r u n d r i s s e fußen. 9 D i e A n h ä n g e r de r Auffassung von de r a u t o n o m e n 

E n t w i c k l u n g de r B u r g e n a r c h i t e k t u r de s D e u t s c h e n Orden s u n d von 

i h r e m originel le n Cha rak t e r erfassen — se lbs tvers tändl ic h — da s Pro -
b l e m wenige r oberflächlic h als di e Ver t re te r de r Theor i e von de r Rezep -
t io n e ine s S c h e m a s . D e s w e g e n un t e r s chä t ze n sie dies e Arch i t ek tu r n i ch t 

als h i s to r i sch e Quelle . E s hande l t s ich h ie r übr igen s vor al le m u m Kar l 

H . Clase n u n d sein Wer k au s d e m J a h r e 1927. 10 Er vertrat eine dynami -
sche Auffassung der Geschicht e der Architektu r der Deutschordensbur -
gen. Der „musterartige " Typus der Konventbur g hat sich — nach seiner 

Auffassung — allmählic h als Ergebni s der Ansprüche , Bedürfnisse und 

Möglichkeite n der aufeinanderfolgende n Generatione n von Deutschor -
densritter n herausgebildet , die einen entscheidende n Einfluß auf die 

Gestal t dieser Bauten ausgeübt hätten . Clasen meinte , daß die Ge-
schicht e der Burgen als ein ganzheitliche s Elemen t der Geschicht e des 

Deutsche n Orden s untersuch t werden sollte. Er selbst hat aber eine 

etwas einseitige Auffassung vertreten , indem er nämlic h die Verbindun g 

zwischen der Architektur , der Politik , der Entwicklun g und dem 

Untergan g des Deutschordensstaate s in Preuße n hervorhob . 

6) K. H . C l a s e n : Di e mittelalterlich e Kuns t im Gebiet e des Deutschordens -
staate s Preußen , Bd. I : Di e Burgbauten , Königsber g 1927. 

7) Z l a t (wie Anm.3) , S. 106. 
8) Vgl. A. N o w a k o w s k i : Situatio n un d Notwendigkei t der Forschunge n 

zum Militärwese n des Deutsche n Ordens , in: Rapport s du III e Congrě s Interna -
tiona l ï  Archeologi e Slave, Bd. 2, Preßbur g 1980, S.330. 

9) Vgl. J . F r y c z : Architektur a zamkó w Pomorz a Wschodnieg o [Di e Architek -
tu r der Burgen Ost- un d Westpreußens] , in: Biuletyn Informacyjn y PK Z 8 (1968), 
S. 39 f.; d e r s . : Architektur a zamkó w krzyžackic h [Di e Architektu r der Deutsch -
ordensburgen"J , in: Sztuk a pobrzei a Baltyku [Di e Kuns t der Ostseeküste] , War-
scha u 1978, S.27ff. 

10) Wie Anm . 6. 
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Neuere Forschungen, die den Reichtum der Symbolik der mittelalter-
lichen Burgen zeigen11, warnen vor der ausschließlichen Betrachtung 
ihrer Architektur in den Kategorien der Nützlichkeit. Für die folgenden 
Überlegungen haben die Feststellungen zur Genese der regulären räum-
lichen Anlage der Burgen eine besondere Bedeutung. Man hat nämlich 
bewiesen, daß ausschließlich Nützlichkeitsgründe das Streben nach Re-
gularität des Plans, dem ein bestimmter, doch keinesfalls universaler 
Ideen- und Kunstgehalt zugrunde liegt, nicht erklären können.12 Diese 
Feststellung kann durchaus auf die regulären Deutschordensburgen 
bezogen werden. Es wäre nämlich schwer zu beweisen, daß die plötzli-
che (und nicht, wie Clasen meinte, allmähliche) Übernahme dieser Kon-
zeption der räumlichen Anlage der Burg nur auf Nützlichkeitserwägun-
gen zurückzuführen sei. 

Die ersten regulären Burgen erschienen in Preußen im letzten Viertel 
des 13. Jahrhunderts, doch ist ihre genaue Chronologie nicht sicher. 
Nach Bernhard S c h m i d fallen die Anfänge der Burgen in Branden-
burg auf das Jahr 1272, in Marienburg auf das Jahr 1274, in Lochstädt 
auf 1275.13 Die heutigen polnischen Forscher sind aber eher der Mei-
nung, daß diese Burgen etwas später erbaut wurden. Jerzy P o -
w i e r s k i datiert die Anfänge der Burg in Marienburg überzeugend auf 
frühestens 1279.14 Teresa M r o c z k o beweist, daß die Burg in Lochstädt 
„nach 1299—um 1305" errichtet wurde.15 Wenn wir die ältere These, daß 
in diesem Fall die Bestimmung der Anfänge der Burg in Marienburg 
und die formalen Zusammenhänge zwischen den genannten Objekten 
von entscheidender Bedeutung für die Datierung der Anfänge des 
neuen Deutschordensburgtypus sind, anerkennen, so müßten wir an-
nehmen, daß die ältesten regulären Burgen in Ordenspreußen frühe-
stens in den späten siebziger und frühen achtziger Jahren des 13. Jahr-
hunderts erbaut wurden. 

Nach unserer Meinung sind die Veränderungen in der Burgenarchi-
tektur auch unter dem Gesichtspunkt der inneren Umwandlungen im 
Deutschen Orden zu betrachten. Eben im letzten Viertel des 13. Jahr-
hunderts gewann im Deutschen Orden eine Bewegung an Bedeutung, 
die sich die Erneuerung und Vertiefung des religiösen Lebens unter den 
Ordensbrüdern zum Ziel setzte.16 Sie hing mit dem Streben der Kirche 

11) Z.B. Ch. C o u l s o n : Structural Symbolism in Medieval Castle Architec-
ture, in: Journal of the British Archeological Association CXXXII (1979), S.73ff. 

12) Siehe S. v o n M o o s : Der „Kastelltypus" als architektonische Würdeform 
im 14. und 15.Jahrhundert, in: Kunstchronik 25 (1972), S.341f.; d e r s . : Turm 
und Bollwerk. Beiträge zu einer politischen Ikonographie der italienischen Re-
naissancearchitektur, Zürich, Freiburg i. Br. 1974, S. 15 ff. 

13) B. S c h m i d : Die Burgen des Deutschen Ordens in Preußen, in: Deut-
sches Archiv für Landes- und Volksforschung 6 (1942), S. 78. 

14) J. P o w i e r s k i : Chronologia poczatków Malborka [Die Chronologie der 
Anfänge Marienburgs], in: Zapiski Historyczne XLIV (1979), Nr. 2, S.5ff. 

15) T. M r o c z k o : Architektura gotycka na ziemi chelminskiej [Die gotische 
Architektur im Kulmerland], Warschau 1980, S. 190. 

16) Mit diesem Problem beschäftigte sich vor allem Karol G ó r s k i . Auf 
Grund von schriftlichen Quellen bemerkte er im Orden um 1290—1350 Versuche 
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a m E n d e de s 13. u n d Anfan g de s 14. J a h r h u n d e r t s z u s a m m e n , d i e Lai -
engemeinscha f t e n zu reformiere n u n d sie de r L e i t u n g von P r i e s t e r n 

u n t e r z u o r d n e n . Di e I n k o r p o r a t i o n de r p r e u ß i s c h e n B i s t ü m e r (Kul m i m 

J a h r e 1264, P o m e s a n i e n u n d S a m l a n d 1285) in d e n D e u t s c h e n Orden , 

durchgeführ t s icher l ic h mi t G e n e h m i g u n g de s Paps tes , sollt e di e Roll e 

de r P r i e s t e r im D e u t s c h e n O r d e n vers tä rken . Sei t d e m Ausgan g de s 

13. J a h r h u n d e r t s en twicke l t e s ich di e religiöse L i t e ra tu r de s D e u t s c h e n 

Ordens . Di e Zah l de r N o r m e n , di e da s religiöse L e b e n u n d di e Diszipl i n 

u n t e r de n O r d e n s b r ü d e r n regeln sollte , n a h m zu . Auc h di e K u n s t w u r d e 

tei lweise zu r Kler ikal is ierun g de s D e u t s c h e n Orden s benutz t . E s sei h ie r 

als ein frühe s Beispie l da s G o l d e n e To r in Mar i enbur g (u m 1280?) 

genann t , ferne r vor al lem di e he r r l i che n Burgkape l len , d i e haup t säch -
lich in de r Zei t zwische n 1290 u n d 1340 er r ichte t w u r d e n . 1 7 Mi t d iese n 

V e r ä n d e r u n g e n inne rha l b de s D e u t s c h e n Orden s h in g ve rmut l i c h a u c h 

di e Evolu t io n de r r ä u m l i c h e n Anlage de r B u r g e n z u s a m m e n . 

Mi t R e c h t ist le tz ten s darau f a u f m e r k s a m g e m a c h t w o r d e n , d a ß „de r 

Ü b e r g a n g v on de r n i ch t r egu lä re n zu r r egu lä re n F o r m u n t e r a n d e r e m als 

H e r v o r h e b u n g de s Charak te r s de r Bur g als Kloste r v e r s t a n d e n w e r d e n 

sollte ; e in e Art Idea l i s ie run g de s P l a n s c h e m a s u n d de r Blockauf te i lun g 

h in g zweifellos a u c h mi t de r B e t o n u n g seine r symbol i sche n B e d e u t u n g 

z u s a m m e n . " 1 8 I n d e n n i ch t r egu lä re n Burgen , d i e Konventss i t z e waren , 

der Vertiefun g des religiösen Leben s unte r den Deutschordensbrüdern . De r Vf. 
stützt e sich hauptsächlic h auf die Statute n un d die religiöse Literatu r des Deut -
schen Ordens . Sieh e K. G ó r s k i : Blaski i cieni e žycia wewnetrzneg o w Prusac h 
[Di e Licht - un d Schattenseite n des geistlichen Leben s in Preußen] , in: Przegla d 
Powszechn y 206 (1935), S.63ff.; d e r s . : O žyciu wewnetrzny m zákon u krzyžac-
kiego [Übe r das geistliche Lebe n im Deutsche n Orden] , ebenda , S. 360ff; beide s 
abgedruck t in: d e r s . : Studi a i materiál y z dziejów duchowošc i [Studie n un d 
Materialie n zur Geschicht e der Spiritualität] , Warscha u 1980, S. 203 ff., 223 f. Vgl. 
auc h d e r s . : Religijnosc krzyžacka a klima t kulturaln y [Di e Religiositä t im 
Deutsche n Orde n un d das kulturell e Klima] , in: Przegla d Historyczn y LXXV 
(1984), Nr . 2, S. 249 ff. Górski s neuest e Feststellunge n bezüglich der Roll e der 
Ordenspriesterbrüde r (am Beispiel des Domkapitel s in Kulmsee ) erlaube n doch , 
die Anfänge der fraglichen Bewegung scho n in die Zei t um 1270 zu legen. Sieh e 
K. G ó r s k i : Da s Kulme r Domkapite l in den Zeite n des Deutsche n Ordens . Zu r 
Bedeutun g der Prieste r im Deutsche n Orden , in: Di e geistliche n Ritterorde n 
Europas , hrsg. von J. F l e c k e n s t e i n un d M. H e l l m a n n (Vorträge un d 
Forschungen , Bd. 26), Sigmaringe n 1980, S. 229 ff. 

17) Zuletz t dazu bes. S. S k i b i r i s k i : Kaplic a na Zámk u Wysokim w Mal-
bork u [Di e Kapell e im Hochschlo ß zu Marienburg ] (Uniwersyte t im. Adam a 
Mickiewicz a w Poznaniu , Seria Histori a Sztuki , Nr . 14), Pose n 1982. Vgl. die 
Besprechunge n dieses Buches : M. M a c h o w s k i , in: Kwartalni k Architektur y i 
Urbanistyk i XXVII (1983), Nr.2 , S. 161 ff. un d S k i b i n s k i s Antwort , ebenda , 
S. 164ff.; M. A r s z y ň s k i : O zámk u malborski m i zámkác h krzyžackic h w 
Prusac h z okazji ksiažki Szczesnego Skibiňskiego „Kaplic a na Zamk u Wysokim 
w Malborku " [Übe r das Schlo ß zu Marienbur g un d übe r die Deutschordensbur -
gen in Preußen . Zu dem Buc h von Szczesn y Skibiňski „Di e Kapell e im Hoch -
schlo ß zu Marienburg"] , in: Biuletyn Histori i Sztuk i XLV (1983), Nr . 3/4, S. 387 ff; 
M. D y g o : Now e spojrzeni e na záme k w Malbork u [Ein e neu e Ansich t übe r das 
Schlo ß zu Marienburg] , in : Komunikat y Mazursko-Warmiriski e (1983), Nr . 4 (162), 
S. 487 ff. 

18) S k i b i r i s k i , Kaplic a na Zamk u Wysokim, S.74. 
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gab es natürlic h auc h Räume , die für die Klöste r charakteristisc h wa-
ren un d die der Ausübun g der vita communi s dienten : die Kapelle , das 
Kapitel , das Refektorium , das Dormitorium . Doc h war der Klostercha -
rakte r des Bau s nich t sichtbar , das Bauschem a wurd e im Ganze n von 
der Feudalbur g übernommen . 

Wie Szczesn y S k i b i n s k i beweist, wurde n in den frühe n reguläre n 
Burgen (z. B. in Marienburg , Lochstädt , Papau , Rehden ) übe r de m Ein -
gangstor Engelssanktuarie n angebracht. 1 9 Dari n komm t zum Ausdruck , 
da ß hie r an die Konzeptio n des Kloster-Paradiese s als eine s sehr we-
sentliche n Element s der Lebensideologi e der Klosterbrüde r angeknüpf t 
wurde. 2 0 

I m Zusammenhan g dami t ist das Strebe n nac h formale r Idealitä t 
dieser Baute n verständlich , was scho n in ihre n Proportione n sichtba r 
wird. I m Grundri ß der Bur g in Rehde n (vor 1300?) kan n ma n da s 
System ad quadratu m erkennen , d.h . die Festlegun g der Proportione n 
nac h de m Grundsatz , da ß eine m gegebene n Quadra t ein weitere s folgt, 
dessen Fläch e u m die Hälft e kleine r ist als die des erstere n (Abb. 1). So 
markiert e das erste Quadra t de n Umri ß der Vormauer , das zweite — die 
Außenfläch e der Flügelwänd e an der Seit e der Vormauer , das dritt e — 
die Flügelachse , das vierte — die Außenfläch e der Flügelwänd e an der 
Hofseite , das fünfte — die Fläch e des Kreuzgange s un d des Hofes . Wenn 
die Rekonstruktio n richti g ist — ein Fehle r kan n hie r sehr leich t 
unterlaufen 2 1 —, ist nac h den Ursache n zu fragen, waru m gerade diese 
Proportionen , die ma n sicherlic h für besser als alle andere n hielt , ge-
wählt wurden . Vielleicht ha t hie r die Tatsach e eine Roll e gespielt, da ß 
seit Villard d'Honnecour t das System ad quadratu m unte r dem Begriff 
„Clostre " bekann t war, den n es dient e als Grundlag e bei der Anlage 
eine s Klosterkreuzganges. 2 2 

E s besteh t hie r nich t die Absicht , de n klösterliche n Ideengehal t der 
reguläre n Deutschordensburge n systematisc h zu analysieren. 23 Es sollte 
nu r hervorgehobe n werden , da ß diese Architektu r eine erstklassige 
Quell e zur Geschicht e des Deutsche n Orden s als Institutio n bilden 
kann . Grundsätzlich e Veränderunge n in der Burgenarchitektu r im letz-
te n Viertel des 13. Jahrhundert s zeigen, da ß die Reformbewegunge n im 
Deutsche n Orde n weiter reichten , als ma n es auf Grun d von schrift -
liche n Quelle n annehme n könnte. 2 4 Ebe n der symbolisch e Inhal t der 

19) Ebenda , S. 73. 
20) Vgl. J . L e c l e r c q : La vie parfaite , Pari s 1948, S. 161 ff. 
21) Vgl. M. L o d y ň s k a - K o s i r i s k a : Geometri a architektó w gotyckich [Di e 

Geometri e der gotische n Architekten] , in: Kwartalni k Architektur y i Urbanistyk i 
IX (1964), Nr . 2, S.90f. u. 106. 

22) Vgl. z.B. B.H.R . H a h n l o s e r : Vülard de Honnecourt , Wien 1955, 
S. 195ff.; P . F r a n k l : Th e Gothi c Literar y Source s an d Interpretation s throug h 
Eigh t Centuries , Princeton , Ne w York 1960, S.51ÍT . 

23) Es ist das große Verdiens t von K. H . C1 a s e n , die Frag e der Einwirkun g 
der Klosterarchitektu r auf die Gestaltun g der Deutschordensbur g erörter t zu 
haben . Auf seiner Interpretatio n ha t doc h die unrecht e Überzeugun g übe r das 
allmählich e Werden der reguläre n Deutschordensbur g stark gelastet . Sieh e C1 a -
s e n (wie Anm . 6), S. 187 ff. 



Abb. 1 Deutschordensburg in Rehden. Größenverhältnis des Horizontalgrundrisses. 
Die Zeichnung des Verfassers auf dem Grundriß des Obergeschosses nach der 
Abbildung in: J. Frycz: Architektura zamków krzyžackich [Die Architektur der 
Deutschordensburgen |, S. 43, Abb. 20. Przedmurze = Parcham; Dziedziniec = 
Burghof; Refektarz = Remter; Kaplica = Kapelle; Kapitularz = Kapitelsaal. 
Foto: Waldemar Jerke. 
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Arch i t ek tu r m u ß t e ein wicht iges I n s t r u m e n t bei de r En twick lung u n d 
Verbre i tung des Se lbs tvers tändn isses v o m Klos te r leben u n t e r den 
D e u t s c h o r d e n s b r ü d e r n darstel len. Es war eine spezifische, archi tektoni-
sche D e u t u n g en t sp rechende r B e s t i m m u n g e n der S ta tu ten , die j e d o c h 
n ich t genau bes t immten , wie die B u r g auszusehen hatte.2 5 Bei de r 
Reformat ion des Ordens 'wirkte die Arch i t ek tu r z u s a m m e n mi t d e m 
geschr iebenen Text . Es genügt , auf das Klos te r leben h inzuweisen , das 
P e t e r v o n D u s b u r g den O r d e n s b r ü d e r n in seiner Chron ik (um 
1326), die doch aus der Refo rma t ionsbewegung he rvorgegangen war , vor 
A u g e n hielt: „Dieses Bild stellt ein Ideal dar — es sollte zweifellos so 
s e i n . . . : Reinhei t des Lebens , Abst inenz , Genauigke i t im E inha l t en der 
Regel, Oratorien, in d e n e n fast i m m e r B e t e n d e sind, u n d abge legene 
E c k e n . . . in den Burgen , die von den O r d e n s b r ü d e r n dazu benu tz t 
werden, sich nach der Komple t oder der Matut in zu geißeln."26 Bei der 
Vermi t t lung bes t immte r Ideen k o n n t e die Arch i t ek tu r sogar e ine grö-
ßere Rolle spielen als geschr iebene Texte , weil m a n zu ihrer In terpre ta-
tion, ähnl ich wie im Falle andere r K u n s t g a t t u n g e n (Malerei, Skulp tur ) , 
ke ine be sonde re Vorbere i tung b rauch te . Die Arch i t ek tu r b i lde te im 
Mittelalter, n e b e n der Malerei u n d Bi ldhauerei , „die Bibel der Armen" , 
die schriftl iche Tex te n icht lesen konn ten , wie die me i s t en Deutschor -
densbrüder , die h ö c h s t e n s auf das Lesen „am Tisch" angewiesen 
waren.2 7 Sie vermi t te l te b e s t i m m t e Kenn tn i s se aus de r Hei l sgeschichte 
sowie der Theologie u n d Phi losophie . 2 8 

V o m Ges i ch t spunk t der U m w a n d l u n g e n im D e u t s c h e n Orden k a n n 
auch die e igenart ige „S tandard i s i e rung" der Arch i t ek tu r von Konvent -
b u r g e n in terpret ier t werden . Es spiegelt sich dar in die innere S t ä r k u n g 
der Ordensorganisa t ion wider . Die vere inhei t l ichte Arch i t ek tu r m u ß t e 
zur He rausb i ldung der Ordensgemeinschaf t , des Zusammengehör igke i t -
gefühls u n d der Vorherrschaf t der über ind iv idue l len Bere iche bei t ragen. 

D o c h in ve rhä l tn i smäßig kurzer Zeit ist im D e u t s c h e n Orden — wie 
im 13. J a h r h u n d e r t bei den Zis terziensern, die die anfängl ichen s t rengen 
N o r m e n mi lder ten , — „die u r sp rüng l i che volle Konzept ion ausschl ieß-
lich auf das P l anschema , das ta t sächl ich alle Eigenschaf ten des massen-
weise reproduz ie r ten Muste rs gewann , reduzier t worden". 2 9 Es genüg t 

24) Vgl. die in der Anm. 16 angeführ te Li teratur . 
25) Vgl. M. T u r n i e r , U. A r n o l d : Der D e u t s c h e Orden . Von se inem Ur-

sp rung bis zur Gegenwar t , Bad Münstereifel 31981, S.32. 
26) M. P o l l a k ó w n a : Kron ika Pio t ra z D u s b u r g a [Die Chron ik des Pe t e r 

von Dusburg ] , Warschau 1968, S. 174. 
27) Z u r Frage der Buch- u n d Leseku l tu r im D e u t s c h e n Orden s. zuletzt Bemer-

k u n g e n bei H.-D. K a h l : Z u r ku l ture l len S te l lung der Deu t schordens r i t t e r in 
P r e u ß e n , in: Die Rolle der R i t t e ro rden in der mit te la l ter l ichen Kul tur , hrsg . von 
Z . H . N o w a k (Ordines mil i tares. Colloquia Torunens ia Histor ica III), Tho rn 
1985, S. 37 ff. 

28) S iehe dazu E. P a n o f s k y : Gothic Archi tec ture and Scholas t ic ism, La-
t robe , Pennsy lvan ia 31956. 

29) K. B i a l o s k ó r s k a : Kie runk i ewolucji a rch i t ek tu ry cysterskiej w XII I 
w ieku [Richtungen der En twick lung der Zis te rz ienserarchi tek tur im 13. Jh . ] , in: 
Sz tuka i ideologia XI I I wieku . Materiály sympoz jum K o m i t é t u N a u k o Sz tuce 
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als Beispiel auf die Verlagerun g der Kapell e ab etwa Mitt e des 14. Jahr -
hundert s ode r auf das Verschwinde n des Mittelraume s (zwischen de r 
Kapell e un d dem Kapitel ) hinzuweisen , de r sich übe r dem Einfahrtsto r 
befand un d mi t dem Engelssanktuariu m identifizier t wurde . Es ist ein 
bemerkenswerte s Anzeiche n für das allmählich e Schwinde n der Klo-
stersymboli k in der Burgenarchitektur , das von der Zunahm e des welt-
liche n Element s im Lebe n dieser Institutio n zeugt . U m die Wend e des 
14. zum 15. Jahrhunder t ist übrigen s sogar der Zerfal l des Planschema s 
selbst zu bemerken . 

In der Fachliteratu r wurd e den Ordensbrüder n entwede r ein entschei -
dende r Einflu ß auf die Gestal t der Burgen einschließlic h der Autor -
schaft von Architekturprojekte n (K. H . G l a s e n ) zugeschriebe n ode r 
aber ihr e Einwirkun g auf die künstlerisch e Gestal t dieser Objekte völlig 
bestritten . Nac h Auffassung von Maria n A r s z y ň s k i beschränkt e sich 
die Beteiligun g des Deutsche n Orden s auf die Roll e des Investors , die 
„nich t nu r unte r künstlerischen , sonder n auc h administrativ-finanzielle n 
un d politische n Gesichtspunkte n betrachte t werde n sollte". 30 Neuer -
dings wird auc h eine Auffassung vertreten , die diese Burgen mi t de m 
Bereic h der Zisterzienserarchitektu r verbindet . Vielleicht am eindeutig -
sten wurd e sie von Jerz y F r y c z formuliert : „Di e künstlerisch e Kultu r 
der Zisterziense r war die Quelle , au s der die Architektu r de r Deutschor -
densburge n ihre n Ursprun g genomme n hat." 3 1 

Di e bisherigen Bemerkunge n berechtige n zu der Behauptung , da ß nu r 
im Orde n selber die Initiativ e zur Übernahm e eine s neue n Burgmusters , 
das eine n symbolische n Gehal t hatte , de r den Bedürfnisse n der sich 
reformierende n Ordensgemeinschaf t entsprach , entstehe n konnte. 3 2 

Unte r den aktivsten Reformatore n sollten auc h die Autore n der Konzep -

Polskie j Akademi i N a u k . Warszawa 5 i 6 kwie tn i a 1971 r. [Kuns t u n d Ideologi e 
im 13. J h . Mater ia l ie n e ine s S y m p o s i o n s de s Kuns twissenschaf t l i che n Komi t ee s 
de r Po ln i s che n A k a d e m i e de r Wissenschaf te n in Warscha u v o m 5.—6. Apri l 1971], 
hrsg . v o n P . S k u b i s z e w s k i , Bres la u u . a . 1974, S.29f. 

30) M . A r s z y ň s k i : T e c h n i k a i organizacj a b u d o w n i c t w a ceglaneg o w Pru -
sac h w k o h c u XI V i w pierwsze j polowi e XV wieku [Techni k u n d Organisa t io n 
de s Backs t e inbau s in P r e u ß e n a m E n d e de s 14. u n d in de r e r s te n Hälft e de s 
15. Jhs . ] , in : S tud i a z Dziejó w Rzemiosl a i P rzemys l u [S tud ie n zu r Gesch i ch t e de s 
H a n d w e r k s u n d de r Indus t r ie ] , Bd . 9, hrsg . von Z . K a m i e h s k a (Studi a i Materiál y 
z Histori i Ku l tu r y Mater ia lnej , Bd.39) , Bres la u u . a . 1970, S. 107; s. a u c h d e r s . : 
D e r D e u t s c h e O r d e n als B a u h e r r u n d K u n s t m ä z e n , in : Di e Roll e de r R i t t e r o r d e n 
in de r mi t te la l te r l iche n Ku l tu r (wie A n m . 27), S. 145 ff. 

31) F r y c z (wie Anm . 9), S. 41 . 
32) A u c h K. H . G l a s e n ver t ra t di e Ans ich t ü b e r di e a u t o n o m e E n t w i c k l u n g 

d e r regulä re n D e u t s c h o r d e n s b u r g . Se ine r M e i n u n g n a c h b i lde te n s cho n di e er-
s te n B u r g g r ü n d u n g e n (1230—1260), be sonde r s di e von ä l te re n Anlagen u n a b h ä n -
gigen N e u g r ü n d u n g e n d u r c h d e n Orden , di e Keimzel l e u n d Zwischens t a t i one n 
de s regu lä re n K o n v e n t s h a u s e s . I n de r Grundr ißges t a l t diese r f rühe n Burgan lage n 
b e m e r k t e e r e in e gewisse Regelmäßigkei t . Di e E n d f o r m de r E n t w i c k l u n g 
(1230—1290) war da s Deu t schordenskas te l l , da s voll di e I d e e de s geis t l iche n 
Ri t t e ro rden s ve rkörper te . — I n Wirkl ichkei t ist di e r ech teck ig e D e u t s c h o r d e n s -
b u r g plötzl ic h u m 1270/128 0 aufgetreten . Da s schl ieß t di e a u t o n o m e Ü b e r n a h m e 
diese s B u r g m u s t e r s na tü r l i c h n ich t aus , erforder t j e d o c h e in e n e u e Erk lä rung . 
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t io n ge such t werden . E s w a r e n s icher l ic h di e P r i e s t e r de s D e u t s c h e n 

Ordens , di e e n t s p r e c h e n d e theo log isch e G r u n d l a g e n besaßen . De r P l a n 

w u r d e s icher l ic h n u r a l lgemei n formuliert , d o c h war da s ke inesweg s 

wenig, w e n n m a n berücks ich t ig t , da ß in de r mi t te la l te r l iche n Archi tek -
turauffassun g di e ideel le n ü b e r de n mater ie l le n E l e m e n t e n domin ie r t en : 

„Da s H a u p t g e w i c h t w u r d e de r l i turg ische n F u n k t i o n de s B a u s beige-
messen , vor a l le m abe r se ine r m y s t i s c h e n B e d e u t u n g . De r symbol i sch e 

Gehal t , a u s g e d r ü c k t in de r W i d m u n g de s G a n z e n u n d de r e inze lne n 

Teile , in de r a l lgemeine n A n k n ü p f u n g de s Pro jek t s a n b e s t i m m t e archi -
t e k t o n i s c h e Mus te r von ku l t i sche r B e d e u t u n g , in gewissen Eigenschaf -
t e n de s P l a n s . . . , sche in t da s Wesent l ichs t e zu se in . " 3 3 Dagege n k o n n t e 

di e Konkre t i s i e run g de s a l lgemei n formul ie r te n P lans , d i e Ü b e r n a h m e 

u n d A n p a s s u n g m a n c h e r L ö s u n g e n au s de r Kloster - bzw. mi l i tä r i sche n 

Arch i t ek tu r (im 13. J a h r h u n d e r t f inde n wir regulär e B u r g e n in vie len 

Ländern ) , d i e Ausführun g de r küns t l e r i s che n F o r m de s B a u s de n v o n 

a u ß e r h a l b e ingeführ ten , viel leich t mi t Z i s te rz iensera rch i tek tu r verbun -
d e n e n Meis te r n anve r t r au t we rden . E s k a n n abe r a u c h e in e u m g e k e h r t e 

Si tua t io n n i ch t für ausgesch losse n erklär t werden , n ä m l i c h d a ß di e 

Zisterz iense r „di e B a u h ü t t e n u n d t e c h n i s c h e n Lösungen , di e i m 

D e u t s c h o r d e n s l a n d en twicke l t w u r d e n " 3 4 , ü b e r n a h m e n . E s soll h ie r er-
w ä h n t werden , d a ß n e u e r e po ln i sch e F o r s c h u n g e n ü b e r di e k i rch l ich e 

Arch i t ek tu r im K u l m e r l a n d e in e R i c h t u n g e n t d e c k t haben , be i de r di e 

A n l e h n u n g a n Mi t t e ldeu t sch lan d e r k e n n b a r ist. Dies e R i c h t u n g k a m im 

letzte n Vierte l de s 13. u n d e rs te n Vierte l de s 14. J a h r h u n d e r t s z u m 

Vorschein . 3 5 Wie a u c h immer , d i e u n v e r k e n n b a r e n V e r b i n d u n g e n zwi-
sche n de r Arch i t ek tu r de s D e u t s c h e n O r d e n s u n d de r de r Zis terz iense r 

verd ienen , genaue r u n t e r s u c h t u n d in te rpre t ie r t zu werden . 

Gan z gewiß ist di e Fes t s te l lun g richtig , d a ß „e s da s D e u t s c h o r d e n s -
h a u s im S inn e e ine r b e s t i m m t e n a r ch i t ek ton i sche n E inhe i t n i e gegeben 

h a t " 3 6 . Di e regulär e Bur g w u r d e n u r in P r e u ß e n u n d Livlan d eingeführt , 

dagege n w u r d e n in de n w e s t e u r o p ä i s c h e n Bes i t z tümer n de s D e u t s c h e n 

Orden s un te r sch i ed l i ch e L ö s u n g e n benu tz t . S icher l ic h spie l te n dabe i 

di e lokale n E l e m e n t e e in e gewisse Rolle , di e wesen t l i ch e U n t e r s c h i e d e 

a u c h in de r Arch i t ek tu r a n d e r e r Orde n (z. B. de r Zisterzienser ) hervorge -
rufe n ha t t en . I m Fal l e de s D e u t s c h e n Orden s war di e Ta t sach e v o n 

B e d e u t u n g , d a ß diese r Orde n im Reic h u n d in Wes teurop a sel te n n e u e 

B u r g e n er r ichte te , sonde r n meis t bere i t s b e s t e h e n d e z u s a m m e n mi t de r 

Auss t a t t un g ü b e r n a h m . E s m ü ß t e u n t e r s u c h t werden , o b u n d in wel-
c h e m M a ß e de r O r d e n dies e Objekt e se ine n spezifische n Bedür fn i s se n 

a n p a ß t e . 

33) M . t o d y ň s k a - K o s i ň s k a : O n iek tó ryc h zagadn ien iac h teori i architek -
tu r y w s redniowiecz u [Übe r einig e F r a g e n de r Theor i e de r Arch i t ek tu r im Mittel -
alter] , in : Kwar ta ln i k Arch i t ek tu r y i Urban i s tyk i I V (1959) , Nr . 1/2, S.8 . 

34) Z . Š w i e c h o w s k i : D w a polski e cis terciensi a [Zwe i po ln i sch e Cistercien -
sia], in : Kwar ta ln i k Arch i t ek tu r y i Urban i s tyk i I V (1959) , Nr . 3/4 , S.309 . 

35) M r o c z k o (wie Anm . 15), S. 54 ff., 318 ff. 
36) T u m l e r / A r n o l d (wie Anm.25) , S.32 . 
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Die Architektur der Deutschordensburgen verdient zweifellos eine 
neue Erforschung und Interpretation. Ein Historiker tout court ist be-
rechtigt, in dieser Hinsicht besonders viel von den Kunsthistorikern zu 
erwarten. Ihre Feststellungen könnten seine Forschungsergebnisse er-
weitern und eine Grundlage für sie bilden. Er sollte aber auch auf 
eigene Untersuchungen und die Nutzung dieser Kategorie von histori-
schen Quellen nicht verzichten. 

S u m m a r y 

The Architecture of the Castles of the Teutonic Order 
in Prussia as a Historical Source 

The Castles of the Teutonic Order in Prussia above all are objects of investiga-
tion of the so-called castellology, and only seldom of the history of art. By not 
taking into consideration the substance of ideas which is extant in the Castles, we 
undervalue this architecture as a historical source. The contribution aims at 
proving this thesis by discussing — as an example — the controversial problém 
of the genesis of the regulär Convention Castle of the Teutonic Order. 

In the opinion of the author, the transition from the non-regular to the regulär 
Castle in Prussia about 1280, above all is connected with changes in the Teutonic 
Order. Just in the last quarter of the 13th Century, in the Order importance was 
gained by a movement which aimed at deepening religious life among the 
members of the order. The development of the space construction of the Castles 
was meant to emphasize their conventual character. Also the systém ad quadra-
tura, which was ušed to determine the proportions of these buildings (s. fig. 1), 
served this purpose. And the Position of the rooms continued conventual archi-
tecture as well. 

The symbolic implications of the new architecture had to represent an impor-
tant instrument in the development of the self-comprehension regarding conven-
tual life among the members of the order. For conveying certain ideas, the part of 
architecture was all the more important as in the Middle Ages architecture was 
"the bible of the poor" and there was no need of a special education for its 
Interpretation. 

Fundamental changes in the architecture of Castles in the last quarter of the 
13th Century show that reformátory movements in the Teutonic Order reached 
further than could be supposed on the basis of written sources. Hence this 
architecture can form an important source for the history of the Teutonic Order 
as an Institution. 




