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Am 5. Oktober 2022 starb im 91. Lebensjahr, aber dennoch 
unerwartet, dr. eva Börsch-Supan, geb. Höllinger. Sie war 
eine große kunsthistorikerin, obwohl dies eben nicht wie 
sonst üblich an professur, Zahl von Schülern oder dfg-
projekten gemessen werden kann. insofern hat die ehren-
mitgliedschaft der Landesgeschichtlichen Vereinigung für 
die Mark Brandenburg e.V., die ihr gemeinsam mit ihrem 
ehemann prof. dr. Helmut Börsch-Supan (geb. 1933) im 
Jahre 2013 für ihre Lebensleistung verliehen wurde, ein 
besonderes gewicht. das gebiet, das sie beackerte, schloss 
Brandenburg ein, es umfasste preußen von Burg Stolzenfels 
am rhein bis in den letzten Zipfel des heute russischen Ost- 
preußen, aber auch Sachsen, Bayern und Schlesien, genaue 
denkmalkenntnis etwa auch in polen einschließend. ihre 
Stärke waren das Studieren der Bau-denkmäler und ihrer 
Quellen und dabei das ergründen der Motivation ihrer 
Schöpfer – kunsthistorische grundlagenarbeit also. ihre 
größe wird vor allem an der ausgreifenden tiefe und Sys-
tematik fassbar, mit der sie jedes Thema anging. ihre ergeb-
nisse legte sie in umfangreichen und zugleich gewichtigen 
Büchern nieder, die nachfolgenden generationen bleiben 
werden. Sie hat diese Arbeit unentgeltlich und von sich aus,
nicht mit der Absicht auf Verdienst oder eine bestimmte karriere getan. Mit ihrem tun verknüpfte sich 
für sie, ihren Mann und vielleicht viele dieser generation nach der katastrophe des Zweiten Weltkrie-
ges die Vorstellung, dass kunsthistorische Arbeit helfen kann zu retten, zu reparieren und zu heilen.

die 13-Jährige, am 20. Januar 1932 geboren, erlebte am 13. februar 1945 die Bombardierung 
dresdens und dabei das persönliche Wunder, dass der Bombenteppich auf der gegenüberliegenden 
Seite der heimischen Augsburger Straße in dresden-Striesen endete. dieses wundersam erhaltene 
Leben lenkte sich von selbst zu der frage, wie es zu diesem krieg kommen konnte und was nun zu 
tun sei. der Vater war Zimmermann, die Mutter Weißnäherin, die Heranwachsende galt also als 
Arbeiterkind. es waren ihre auffallenden Leistungen und fördernde Lehrer, welche sie 1950 zum 
Abitur führten, obwohl sie 1948 wegen einer tBC der Schule länger fernbleiben musste.

Zunächst schrieb sie sich im September 1950 an der Universität Leipzig für germanistik ein. 
ein Jahr später wechselte sie zur kunstgeschichte und bestimmte als nebenfächer Ägyptologie und 
Archäologie. die Universität Leipzig, die 1953 in karl-Marx-Universität umbenannt wurde, hatte 
damals herausragende geisteswissenschaftler. Viele waren aus der emigration zurückgekehrt oder 
wiederberufen worden und suchten wie der rektor georg Mayer (1892–1973) ihren eigenen Weg 
zwischen fachlicher Souveränität und Anpassung. So hörte eva Höllinger zur germanistik noch 
Theodor frings (1886–1968), Hermann August korff (1882–1963) und dessen Schüler Martin 
greiner (1904–1959). kunstgeschichte studierte sie bei Johannes Jahn (1892–1976) und Heinz 
Ladendorf (1909–1992). die Breite ihrer interessen und der volle Stundenplan überraschen: Bei 
dem philosophen ernst Bloch (1885–1977) saß sie in Vorlesungen und Übungen über soziale Uto-
pien und philosophie im Hellenismus und im Mittelalter ebenso wie der von giordano Bruno bis 
 Hobbes; bei Hans Mayer (1907–2002) besuchte sie Vorlesungen zur Literaturkritik von Lessing bis 
zur gegenwart sowie deutsche Literatur und Literatur in der ddr. dazu auch chinesische kunst 
bei der noch jungen käthe finsterbusch (1924–2018), und auch der Vordere Orient interessierte sie. 
daneben belegte sie kurse in der englischen, französischen und pflichtgemäß auch in russischer Spra-
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che. klassische Archäologie belegte sie mit Übungen und Seminaren bei Herbert koch (1880–1962). 
in Ägyptologie war ihr Lehrer Siegfried Morenz (1914–1970), von dem sie achtungsvoll sprach. 
Hier lernte sie auch die grundlagen des Altägyptischen und koptischen.

Zum Studium gehörten verschiedene praktika, die sie in Leipzig 1951 am Museum der Bildenden 
künste, das damals von Johannes Jahn geleitet wurde, in Berlin 1952 bei der Wiedereinrichtung des 
Ägyptischen Museums unter Siegfried Morenz und 1952 und 1953 in der denkmalpflege absolvierte. 
Landeskonservator Wolf Schubert (1903–1977) schrieb ihr ins praktikumszeugnis: „Munter und 
geschickt widmete sie sich einigen im Verlauf der denkmälerinventarisation am Unterharz gestellten 
Aufgaben und bewährte sich auch in schwierigeren fragen. Wenn sie in künftigen ferienzeiten erneut 
als praktikantin in der denkmalpflege tätig sein will, soll sie uns willkommen sein.“ Und Walter 
Bachmann (1883–1958) hob in einem solchen für dresden ihre „für die Arbeit in der denkmalpflege 
erforderliche einfühlungsgabe“ hervor.

Anfang 1956 schloss sie ihr Hauptfach der kunstgeschichte mit der mündlichen prüfung ab, 
zuvor hatte sie die hierfür nötige Abschlussarbeit „der innenraum als garten“ vorgelegt. einige 
Monate später folgten die prüfungen in den nebenfächern. das weit Ausgreifende schon dieses 
ersten großen Themas hatte sie von ihrem wichtigsten kunsthistorischen Lehrer Heinz Ladendorf 
übernommen. die Arbeit wurde sehr gut bewertet. Aber trotz dieser ausgezeichneten Studiener-
gebnisse und der Wertschätzung, die sie erfuhr, begann jetzt eine phase großer Unsicherheit. ihre 
älteren kommilitoninnen und besten freundinnen, irmgard Hiller (geb. 1928) und Marianne 
prause (1918–1999), hatten Assistenz-Stellen bei Heinz Ladendorf inne. eine solche sollte auch für 
sie geschaffen werden, wofür sich neben Ladendorf auch Siegfried Morenz sehr einsetzte. So schlug 
sie sich unter anderem mit der Mitwirkung an Ausgrabungen in Quedlinburg durch. in dieser Zeit 
schrieb sie auch einen Beitrag für die festschrift von Johannes Jahn. Seine tiefe Materialkenntnis 
bewunderte sie zeitlebens. Sein Wirken und seine Handbücher haben generationen von Museolo-
gen weit über seine Lebenszeit hinaus in die praxis begleitet. Wer die großformatige und gewichtige 
festschrift, die im Schicksalsjahr 1958 erschien, zur Hand nimmt und darin blättert, bekommt ein 
gefühl für die gemeinschaft aus lehrenden und heranwachsenden Wissenschaftlern – sowie für das, 
was hier unter politischem druck zerbrach. denn im selben Jahr wurde Ladendorf gewarnt, dass 
ein Verfahren gegen ihn bevorstünde, dem er durch flucht in den Westen zuvorkam. die Liste der 
namen der Heranwachsenden, die in der ddr – meist in Sachsen – blieben und hier hartnäckig 
ihre fachliche Haltung über politische tagesforderungen stellten, enthält manchen späteren lang-
jährigen freund: elisabeth Hütter (1920–2015), Hans-Joachim krause (geb. 1930), Hans-Joachim 
Mrusek (1920–1994), edgar Lehmann (1909–1997), ernst-Heinz Lemper (1924–2007), Heino 
Maedebach (1913–1983), Heinrich Magirius (1934–2021), Henner Menz (1916–1975), Werner 
Schmidt (1930–2010) und Helga Weißgärber. – Heinz Ladendorf jedoch und die drei freundin-
nen, oder auch liebevoll „die drei grazien“ genannt, waren in der festschrift für Johannes Jahn das 
letzte Mal mit dabei. Sie konnten nicht bleiben und folgten Ladendorf 1958 nach köln, was unter 
abenteuerlichen Begleitumständen geschah, denn den beiden Assistentinnen hatte man zeitweise 
die personalausweise entzogen. in köln wurde der ddr-Studienabschluss der drei nicht anerkannt, 
dort war nur ein Abschluss mit dissertation möglich. Also hatten sie erneut Seminare zu besuchen 
und Scheine beizubringen, um ihre fachliche kompetenz nachzuweisen. eva Höllinger begann daher 
aus der Leipziger Abschlussarbeit eine dissertation zu entwickeln. ein „viel zu großes Thema“, wie 
sie später einmal meinte. es reichte von der ägyptischen Zeit bis ins ausgehende 18. Jahrhundert. 
finanziell möglich war ihr das durch die geldmittel des Lastenausgleichgesetzes, außerdem ging 
sie nebenher putzen. 

1963 war die dissertation dann fertig und es konnte auch die lange geplante Hochzeit mit dem 
kölner Helmut Börsch-Supan, dem sie schon in Leipzig begegnet war, als dieser dort zu Caspar 
david friedrich recherchierte, stattfinden. Sie folgte ihm nach Westberlin, denn hier war er seit Mai 
1961 für die Berliner Schlösserverwaltung als Mitarbeiter von Margarete kühn (1902–1995) tätig.

in Berlin suchte Stephan Waetzoldt (1920–2008) – generaldirektor der West-Berliner Staatlichen 
Museen – sie für sein forschungsunternehmen „Studien zur kunst des neunzehnten Jahrhunderts“ 
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zu gewinnen und setzte sich für ein Thyssen-Stipendium ein mit einem projekt zur „Berliner Bau-
kunst nach Schinkel 1840–1870“. die zweijährige Unterstützung blieb die einzige ihres Lebens. 
Sie begann damit 1966, im Jahr darauf wurde der erste Sohn geboren und wie so oft gerade in der 
alten Bundesrepublik sahen fachkollegen schon bestätigt, dass es jetzt als Hausfrau und Mutter 
mit der Wissenschaft nichts werden würde. Aber es wurde. Und das in Zeiten, als es noch keine 
digitalisierung gab und Bestände mühsam per Brief auch im Ausland zu erfragen waren, wobei es 
oft geschehen konnte, dass man von einem zum andern weitergereicht wurde, um dann am ende 
doch festzustellen, dass etwa von den verschollenen persius-plänen des Architekturmuseums der 
technischen Universität Berlin doch noch einige in fotografien überliefert sind. das 863 Seiten 
umfassende, annähernd quadratische Buch mit kleiner Schrifttype und einem wie damals noch üb-
lich extra tafelteil ist dreigeteilt. es bietet eine einführende geschichtliche Übersicht, eine Übersicht 
über die verwendeten Stilformen und den katalogteil, der nicht nur die Architekten, sondern auch 
den Architekten-Verein, die Monatskonkurrenzen, die Schinkelkonkurrenzen und die Vorträge des 
Architekten-Vereins aufführt. das ist eine bis heute unübertroffene gesamtübersicht, die diese epo-
che, die zuvor „völlig aus der Wirklichkeit wie aus dem Bewußtsein geschwunden“1 war, wieder ins 
Licht rückt. So mancher dieser dort erstmals verzeichneten Architekten hat in den 45 Jahren seitdem 
eigene monographische Bearbeitung erfahren. in diesem frühen Band also sind sie alle vereint und 
zu jedem findet sich, gegliedert in Bibliographie, Biographie, Originalzeichnungen sowie entwürfe 
und Vorträge im Architekten-Verein und deren Veröffentlichungen, das Wichtigste übersichtlich 
zusammengetragen und zurückhaltend gewertet. 1977 erschien das Werk, sie widmete es ihrem 
Vater, der ja als Zimmermann der praktischen Umsetzung der Architektenwünsche ein Leben lang 
gedient hatte.

gleichsam nebenher und gerade deshalb bemerkenswert, 1972 waren zwei weitere Söhne als Zwil-
linge geboren, erschien 1975 eine handliche „europäische Stilkunde“, in die zu vertiefen durchaus 
lohnt, schon weil eine reine formbetrachtung heute als altmodisch gilt. Hier sind auf 300 druckseiten 
mit zahlreichen Abbildungen von Spanien bis russland wesentliche Werkgruppen in Malerei, plas-
tik und Architektur von karl dem großen bis zur gegenwart vorgestellt – auf drei Seiten etwa der 
europäische Historismus in der Architektur, und aus diesem Abschnitt seien einige passagen zitiert, 
weil sie zu ihrem nunmehrigen Arbeitsschwerpunkt passen und zugleich ihre eigenart spiegeln: 
„Um 1830, in fortgeschrittenen Ländern wie england bereits früher, verliert der klassizistische Stil 
seine bindende kraft. Auch die strenge Linienführung läßt nach, die die Zeichenweise der deutschen 
romantik bestimmte. damit verschwinden die letzten traditionellen Stilbindungen. es ist ein Verlust 
an Haltung und ein Gewinn an Freiheit. die geistigen und wirtschaftlichen Umwälzungen der Zeit 
erklären den Wechsel genügend. die Industrialisierung, die damit verbundenen sozialen probleme, 
besonders das unvorstellbar rasche Wachstum der Städte, stellten die Baukunst vor probleme, denen 
mit der ‚nachahmung der Alten‘ nicht beizukommen war. in england entstehen, in Backstein oder 
eisenguß, die ersten Zweckbauten ohne jeglichen ‚Stil‘. Schinkel schafft, davon beeindruckt, in der 
Bauakademie einen ‚Schöpfungsbau des 19. Jahrhunderts‘, indem er sein rastersystem von kappen-
gewölben sachlich an den fassaden erscheinen läßt. […] die echte Situation des Historismus ist ge-
geben, als Heinrich Hübsch 1828 die ratlosigkeit der Zeit in die frage: in welchem Style sollen wir 
bauen? zusammenfaßt und kugler 1842 die Ansprüche seiner generation formuliert: ‚gewiß reichen 
die griechischen formen nicht hin, die fülle derjenigen räumlichen eindrücke hervorzubringen, die 
wir heutigen tages zu einer vollendeten Befriedigung unserer existenz verlangen.‘“2 die passage ist 
auch deshalb typisch, weil es ihr immer um die geistigen kräfte ging, die Stil hervorbringen, denn 
am ende ist alles eine frage des Stils.

1 eva Börsch-Supan: Berliner Baukunst nach Schinkel. München 1977 (= Studien zur kunst des neunzehnten 
Jahrhunderts 25), Vorwort.

2 eva Börsch-Supan: europäische Stilkunde. Von karl dem großen bis zur gegenwart. München 1975, 
S. 270–272.
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Zeitgleich mit dem erscheinen der „Berliner Baukunst nach Schinkel“ kam im Jahre 1977 in erster 
Auflage noch ein weiteres Werk heraus, für welches eva und Helmut Börsch-Supan gemeinsam helfend 
aktiv geworden waren, nachdem der renommierte reclam-Verlag nach einem früheren vergeblichen 
Anlauf für einen Berlin-führer mit günther kühne und Hella reelfs zwei ihrer freunde gewonnen 
hatte, die jedoch die Arbeit nicht allein schaffen konnten. das Besondere ist, dass in der geteilten Stadt 
das gesamte Berlin betrachtet wird, wofür Helmut Börsch-Supan häufig an den Wochenenden nach 
Ost-Berlin aufbrach. es wurden Architektur, denkmale und Sammlungen gleichermaßen einbezogen. 
dies und die klare gliederung trugen dem Buch dann den ruf als bester Berlin-führer seit nicolai 
ein, gleich 1990 wurde er sogar in vierter Auflage leicht überarbeitet noch einmal herausgebracht.

daneben begleitete eva Börsch-Supan von der West-Berliner insel aus mit vielen rezensionen 
die neuerscheinungen in Ostdeutschland und die Arbeit der freunde und kollegen im Westen 
gleichermaßen wohlwollend wie kritisch. neben den kunsthistorischen fachzeitschriften wurde be-
sonders das Jahrbuch für die geschichte Mittel- und Ostdeutschlands in den siebziger und achtziger 
Jahren wichtig, an deren Stelle dann später die Mitteilungen des Vereins für die geschichte Berlins 
oder das Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte als ihre Heimat traten. Ob es sich um 
kunstdenkmäler-inventare aus dem institut für denkmalpflege, neuerscheinungen zur dresdner 
Architekturgeschichte, publikationen aus der potsdamer Schlösserverwaltung oder um Architekten-
Monographien handelte, sie schrieb regelmäßig je nach gegenstand knapp oder auch in ausführlicher, 
einem Aufsatz annähernder entgegnung. Häufig kannte sie die Akteure persönlich, pflegte auch den 
fachlichen Austausch mit ihnen.

Über den inventarband zu potsdam-Ansichten aus dem Berliner kupferstichkabinett 1981 etwa 
ist zu lesen: „er [der Band] zeigt auch, daß die im Vergleich zu uns zahlenmäßig geringere, im 
druckprozeß langsamere produktion kunsthistorischer Bücher in der ddr u.U. der Qualität und 
konzentration ihres inhalts zugute kommen kann.“3 ihre rezension zu „Bergung – evakuierung – 
rückführung“ von Berliner Museumsbeständen (1939–1959) nutzt sie für mahnende Worte: „Mu-
seen sind für unser Bewußtsein dauerhafte institutionen, in denen der Besucher die kunstwerke, die 
er liebt, jederzeit am selben Ort wiedersehen kann. Wie anders die bewegte geschichte der Berliner 
Museen, an deren schlimmste phase der vorliegende Band erinnert. er zeigt der jüngeren generation, 
wie wenig selbstverständlich der heutige glanz ist, wie viel vernichtet wurde oder um Haaresbreite 
der Vernichtung entging und welcher einsatz für die erhaltung der kunstwerke geleistet wurde.“4

1980 hatte sie nebenher mit ihrer Würdigung der Arbeit von richard Schöne als generaldirektor 
der Berliner Museen 1880–1905 zugleich ihre Vorstellung von Museen niedergelegt: „die Museen sind 
ein gewaltiger Organismus, von vielen Menschen mit einem großen Aufwand an idealismus, tatkraft, 
Leidenschaft und fleiß aufgebaut und schließlich unter Opfern erhalten. […] ihre Verpflichtung, 
im Sinne Schönes, jeden irgend möglichen nutzen zu schaffen, trägt ihren Segen in sich selbst.“5 
Schöne gab den einzelnen Museen mehr freiheit, berief fähige Leute und erstritt mehr Mittel. „Vor 
allem stellte er jeden eigenen ehrgeiz zurück und trat selbstlos in den dienst der Museen.“6 Sie nennt 
es den „‚guten geist‘, der mit Schöne in die Museen einzog“. Und sie zitiert ihn, genau dort, wo er 
auch ihrem Anspruch entspricht: „[…] ein jedes solches institut hat die pflicht, jeden irgend mögli-
chen nutzen zu schaffen, den es schaffen kann, und den Bedürfnissen der kunst, der Wissenschaft, 
unserer Bildung überhaupt zu folgen. es hat den lebendigen Mächten des geistes zu dienen […].“7

3 Horst drescher (†)/renate kroll: potsdam. Ansichten aus drei Jahrhunderten. Weimar 1983, in: Jahrbuch 
für die geschichte Mittel- und Ostdeutschlands (künftig: JgMOd) 32 (1983), S. 406–408 hier S. 406.

4 eva Börsch-Supan: rez. irene kühnel-kunze: Bergung – evakuierung – rückführung. die Berliner Museen 
in den Jahren 1939–1959, Berlin 1984, in: JgMOd 35 (1986), S. 391–394, hier S. 391.

5 eva Börsch-Supan: Wachstum und Schicksal der Berliner Museen, in: der Bär von Berlin 29 (1980), S. 7– 
42, hier S. 42.

6 ebd., S. 20.
7 ebd., S. 21.
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Auch deutlich kritisch konnte sie sein, richtig zornig sogar über Berliner Museums- und Bausün-
den. in ihrer rezension des Bandes zur 1993 erfolgten neugestaltung der neuen Wache in Berlin 
bemerkte sie: „Über die sich daraus8 ergebende frage, ob diese kleine, durchaus private Skulptur 
überhaupt vergrößerungsfähig sei und auch dann noch den gewünschten Ausdruck der trauer ver-
mitteln könne, setzten sich die initiatoren der Umgestaltung hinweg.“9

Schon 1984 übernahm eva Börsch-Supan das Thema Stüler von dietrich Müller-Stüler, der in 
den 1930er Jahren eine Monographie begonnen und noch familienunterlagen und intakte Bauten 
des Architekten dafür genutzt hatte. dietrich Müller-Stüler (1908–1984) war selbst Architekt ge-
wesen, konnte aber sein Werk nicht realisieren. er hatte wertvollste Vorarbeiten geleistet, nur kein 
Werkverzeichnis (das allein die Hälfte des Buches umfasst) und ohne wissenschaftlichen Apparat. 
friedrich August Stüler war der vielleicht bedeutendste Schinkelschüler: 349 nummern umfasst das 
von eva Börsch-Supan erstellte Werkverzeichnis seiner kirchenbauten, 109 das seiner Schlossbauten, 
110 das zu profaner Architektur und 44 zu denkmalen, auch mit einer Liste der reisezeichnungen 
des Architekten. ein Band mit über eintausend Seiten, die verzeichneten Werke zu über der Hälfte 
außerhalb des heutigen deutschlands liegend.

der Band ist wohl derjenige, der ihr die wohlverdiente größte Anerkennung brachte. er erschien 
im februar 1997, und es gab ein geradezu überwältigendes echo an rezensionen, aber auch persön-
lichen gratulationen an die Autorin. Sogar zum radio-interview wurde sie geladen, und Menschen, 
die sie näher kannten, formulierten wie Sigrid Hinz: „das war doch ein richtiger Lebensabschnitt!“10 
oder Heinrich Magirius: „Meine Bewunderung ist groß.“11 es schrieben Sibylle Badstübner-gröger, 
Hartmut dorgerloh, peter Hahn, Manfred klinkott, Stephan kaiser, gerhard Seib, um sie wenigstens 
zu nennen. im Berliner tagesspiegel schrieb Bernhard Schultz, in der Berliner Zeitung nikolaus 
Bernau, in der neuen Zürcher Zeitung Markus Jager, Wolf Jobst Siedler in der fAZ. in Adrian 
von Buttlars (geb. 1948) rezension etwa ist zu lesen: „Vielfalt, fülle und Breite des Materials in 
diesem über eintausend engbedruckte Seiten starken Band sind – entsprechend Stülers immensem 
Aufgabenkreis und dem wohl seiner gesamten generation ureigenen Bienenfleiß – überwältigend. 
nur mit einer analogen ‚preußischen‘ disziplin ist das möglich.“12 Michael Bollé wird mit seiner 
Meinung sicher richtig liegen: „die Absicht, ein Oeuvreverzeichnis eines nicht nur viel, sondern 
auch weitläufig beschäftigten Mannes wie friedrich August Stüler ohne den Hintergrund üppiger 
forschungsmittel und universitärer Apparate erstellen zu wollen, führt in der regel zur baldigen 
Aufgabe des plans, gelegentlich auch zu ausgedehnten nachlässen. Wer die Autorin kennt, wird 
gewußt haben, daß kaum jemand anderem die Bewältigung dieser Aufgabe zuzutrauen war […].“13

Als der Stüler-Band 1997 erschien, war eva Börsch-Supan 64 Jahre alt. es mutet rückwirkend 
geradezu unwirklich an, dass sie in der nun folgenden etappe von noch einmal 17 Jahren drei insge-
samt 2.200 druckseiten starke grundlagen-Werke zu karl friedrich Schinkel (1781–1841) verfasste. 
Anders als beim Stüler-Buch geschah dies weitgehend unbemerkt von der öffentlichkeit. Und dabei, es 
muss noch einmal betont werden: nicht in einer geförderten Struktur und mit Hilfskräften, sondern 
zu Hause an ihrer mechanischen Schreibmaschine. die druckkosten übernahm jeweils die deutsche 
forschungsgemeinschaft. der Weg von der Schinkel-Schule zu Schinkel zurück hatte seine innere 
Logik. Zum einen war dieser universale künstler der wohl auch bedeutendste deutsche Architekt 
im 19. Jahrhundert und damit von Anfang an der pol, von welchem alle Schulbildung ausging. 
Zum anderen war die Herausgeberschaft des Schinkel-Lebenswerkes nach dem tod von Margarete 

18 Über den Beitrag von Josephine gabler, die die plastik „Mutter mit totem Sohn“ im Werk von käthe koll-
witz einordnet.

19 eva Börsch-Supan: rez. Christoph Stölzl (Hrsg.): die neue Wache Unter den Linden. ein deutsches denk-
mal im Wandel der geschichte. Berlin 1993, in: nordost-Archiv n.f. 6 (1997), S. 410–417, hier S. 414.

10 Sigrid Hinz an eva Börsch-Supan, 6. März 1997.
11 Heinrich Magirius an eva Börsch-Supan, 23. März 1997.
12 Zeitschrift für kunstgeschichte 61 (1998) H. 1, S. 136–140, hier S. 140.
13 rezension Michael Bollé, in: Brandenburgische denkmalpflege 7 (1998) H. 1, S. 93–95, hier S. 93.
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kühn aus dem Schloss Charlottenburg in das Börsch-Supan’sche Haus in der Westender Lindenallee 
gewandert: ihr Mann hatte gemeinsam mit gottfried riemann (1931–2019) diese Aufgabe gerade 
in dem Moment übernommen, als für sie die Arbeit am Stüler-Buch in die abschließende phase trat. 
die beiden Herausgeber brachten mit vereinter Anstrengung noch einmal sechs Bände heraus; drei 
davon wurden im Wesentlichen von eva Börsch-Supan erarbeitet, zwei übrigens von ihrem Mann, 
der somit zugleich Autor und Herausgeber war. es kann zum heutigen Zeitpunkt konstatiert werden, 
dass durch diese außerordentliche Anstrengung das Schinkel-Werk in 22 Bänden vollständig ediert ist 
bis auf einen Band über das kunstgewerbe, der auf eine nachfolgende Bearbeiter-generation wartet.

die wichtigste Vorarbeit für das kunstgewerbe steckt sicher in dem zweiten der drei Bände eva 
Börsch-Supans, 2011 erschienen. er verzeichnet die privaten Aufträge für den könig friedrich Wil-
helm iii. und seinen Sohn, den kronprinzen und späteren könig friedrich Wilhelm iV. der ge-
gensatz dieser beiden persönlichkeiten, zögerlich-nüchtern der Vater, geistsprühend-phantasiebegabt 
der Sohn, kennzeichnen zugleich die Spannung, in der der Architekt stand. die Zeitspanne von 
Schinkels tätigkeit reicht von 1808 bis zu seinem tod nur drei Monate nach dem von friedrich 
Wilhelm iii. und erhält schon dadurch gewicht. Zudem ist hier Schinkels Universalität besonders 
hervorstechend; der Band behandelt neben den Wohnungseinrichtungen für die königliche familie 
auch etwa Münzen und Medaillen oder festdekorationen. der Begründer des Schinkel-Lebenswerkes 
paul Ortwin rave (1893–1962) hatte bereits in seinem editionsplan 1931 die privaten königlichen 
Aufträge und die im Auftrag der regierung scharf voneinander geschieden, und so werden so wichtige 
Bauten wie das Mausoleum für königin Luise oder der neue pavillon im Schlosspark Charlottenburg 
erst in diesem Band vorgestellt. 

Außerdem bearbeitete eva Börsch-Supan für das Schinkel-Lebenswerk in einem Band gleich die 
drei provinzen Ost- und Westpreußen sowie posen (2003) und zuletzt, 2014 erschienen, die preu-
ßische provinz Sachsen. Beide Themen hatte bereits rave Anfang der 1930er Jahre vergeben, aber 
der Zweite Weltkrieg kam dazwischen. Beim Sachsen-Band wurde der Bearbeiter Hans Junecke 
(1901–1994) eingezogen und konnte das Thema auch nach seiner emeritierung in Westdeutschland 
nicht weiterführen, zu schwierig war die prüfung der inzwischen in Ostdeutschland lagernden und 
umsignierten Quellen. die ihm nachfolgende ostdeutsche Architektin Martina Abri war der 1986 
übernommenen Aufgabe, dieses Material auch kunsthistorisch einzuordnen, nicht gewachsen. 2005 
begann dieter dolgner (geb. 1940) von Halle (Saale) in teilen die Quellenüberprüfung, konnte sie 
aber nicht fortsetzen, und deshalb sprang 2010 eva Börsch-Supan ein, die von torsten kahlbaum, 
der alle Objekte bereiste, unterstützt wurde. Wenn also in der reihenfolge ihres Wirkens auf der 
titelseite die namen Junecke, Abri, dolgner vor dem von eva Börsch-Supan stehen, so trug doch 
sie die Hauptlast dieses Bandes.

noch langwieriger war der Band über die heute überwiegend in polen liegenden östlichen provin-
zen, für den ihr Margarete kühn schon 1977 den Auftrag erteilt hatte. Hier war das ursprüngliche 
Manuskript Carl von Lorcks (1892–1975) gegen kriegsende nahezu restlos verloren gegangen, der 
Bearbeiter zudem gestorben. drei polenreisen 1979, 1980 und 1982 und die Hilfsbereitschaft polni-
scher kollegen verschafften ihr die Materialkenntnis. nach dem dritten Antrag erhielt sie 1982 auch 
endlich die erlaubnis, die Bestände des geheimen Staatsarchivs in Merseburg zu studieren, legte dann 
aber das Material 1985 zugunsten des Stüler-Buches aus der Hand, um an dieser Stelle erst 1997 wieder 
mit nun freier Verfügung der nach Berlin-dahlem zurückgekehrten Archivbestände einzusteigen. 

Wer nach den kraftquellen dieser frau angesichts der mitunter für sie durchaus quälenden Arbeit 
fragt, wird an die deutsche kriegsschuld, die vielen Zerstörungen und ihren glauben an die  heilende 
kraft des erinnerns gemahnt, von der schon oben die rede war. drei Auszeichnungen, die sie ge-
meinsam mit ihrem Mann erhielt, würdigten das gesamtwerk der beiden. im März 2006 verlieh 
ihnen die Stadt neuruppin den Schinkelpreis der Stadt – der mit fünftausend euro dotierte preis 
wird alle fünf Jahre zu Schinkels geburtstag vergeben. Sie spendeten das geld für die Wiederherstel-
lung der Schinkelbauten in neuhardenberg. 2008 erhielt sie die fidicin-Medaille des Vereins für die 
geschichte Berlins und 2013 die eingangs erwähnte ehrenmitgliedschaft als höchste Auszeichnung 
der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg.

eva Börsch-Supan
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Beide lebten Schinkels grundsätze: „das nützliche und nothwendige, so gut es an sich ist, wird 
widrig wenn es ohne Anstand und Würde auftritt, und zu diesen hilft ihm blos die Schönheit, welche 
eben deßhalb ebenso wesentlich wird und immer gleichzeitig mit jenem Berücksichtigung verdient.“14 
Wobei Schinkels Architektur nur die fortsetzung der natur ist, auch hier folgte sie Schinkel bis ins 
praktische Leben und den Umgang mit unseren natürlichen ressourcen. ihr eigener sparsamster 
Umgang etwa mit Wasser, das sie ihr Leben lang auffing, ihre Art, nichts wegzuschmeißen und auch 
keine Schulden zu machen, zeigen ganzheitliches denken und Leben gleichermaßen. resümierend 
hatte sie bereits Anfang der sechziger Jahre festgestellt, dass es nichts Wichtigeres geben kann als den 
Umweltschutz. Seit ende der achtziger Jahre fand sie mit der ökologisch-demokratischen partei 
(ödp), deren Berliner Arbeitsgruppe sie mitbegründete, ein politisches Betätigungsfeld. die da-
mals in West-Berlin tätige Alternative Liste (AL) kam nicht in frage, sie erinnerte sie zu sehr an den 
ideologischen Zungenschlag, den sie aus der ddr kannte. Über die realen politischen Chancen der 
praktisch nur in den bürgerlichen Bezirken West-Berlins auftretenden, sehr wertkonservativen ödp 
machte sie sich keine illusionen: es war schon schwierig genug, nur die nötigen Unterschriften für 
die Anmeldungen zu erhalten. Aber sie hat auch hier durchgehalten und blieb aktiv, solange ihre 
kräfte es zuließen.15

Wenn sich wahre größe und Wahrhaftigkeit in Bescheidenheit ausdrücken, so gab ihr dies einen 
besonders eindringlichen Zug. Selbst in schwierigen Situationen auf dem felde der politik hörte 
sie unterschiedliche Aussagen und Meinungen zu einer Sache ruhig an, wog ab und reagierte dann 
ausgewogen, aber deutlich. Mir ist kein Mensch mit solcher Weiträumigkeit des denkens bekannt. 
Mit heller Stimme, gütigen blauen Augen und kleiner Statur – dabei von großer klarheit in Sprechen 
und Handeln bis zum letzten tag.
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