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TORSTEN FOELSCH

Die von Saldern’sche Bildersammlung auf der Plattenburg – Geschichte und 
Schicksal einer Kunstsammlung in der Prignitz

Mit dem Kriegsende gingen 1945 neben den ostelbischen Ritterg�tern, dem rei-
chen Kultur- und Kunstgehalt ihrer Landschl�sser und Gutsh�user sowie dem 
landbesitzenden Adel als Stand und Gesellschaftsschicht vor allem auch die gro�en 
alten Familienarchive der Schl�sser und Herrenh�user verloren. Nur weniges konn-
te von den vertriebenen Eigent�mern vor und nach dem Zusammenbruch in Si-
cherheit gebracht werden, oft nur einzelne M�belst�cke, Teile von Servicen und 
Sammlungen, wichtige Familienbilder oder Photoalben, selten alte Aktenbest�nde. 
Fast ausnahmslos gingen 1945 und auch noch lange danach die zahlreichen Guts-
und Familienarchive und mit ihnen quasi das Ged�chtnis einer ganzen Landschaft 
in Flammen auf. Noch Jahre sp�ter wurden ganze Gutsarchive (zum Beispiel 
Wolfshagen 1952) unbesehen vernichtet, und auch in den kommunalen Archiven 
kamen noch Jahrzehnte nach Kriegsende, ja selbst noch nach der Wende 1989, 
wertvolle Urkunden- und Aktenbest�nde abhanden oder wurden auf den M�ll ge-
worfen. Bauakten, Plan- und Kartensammlungen, Inventare und andere wichtige, 
oft v�llig unbekannte Quellen f�r die Geschichte der einzelnen Gutsh�user sind 
aber bereits kurz nach Kriegsende mit den Pl�nderungen der Schl�sser und Her-
renh�user in gro�er Anzahl unwiederbringlich untergegangen. Gleiches gilt auch 
f�r die zahlreichen wertvollen Bibliotheken. Nur ein k�mmerlicher Rest konnte 
nach 1945 durch beherzte Menschen sichergestellt werden (zum Beispiel Retzin) 
und gelangte in private Sammlungen, Museen, Bibliotheken oder Archive des Lan-
des (M�rkisches Museum Berlin, Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, 
Neues Palais Potsdam, Museen in Havelberg, Perleberg, Pritzwalk, Wittstock, 
Lenzen, Landesbibliothek Potsdam, Staatsbibliothek Berlin).1 Betroffen war auch 

1 Vgl. Gerhard Birk: Zum Schicksal von Adelsarchiven in der Nachkriegszeit – aufgezeigt am Bei-
spiel des von Arnimschen Guts- und Familienarchivs Boitzenburg/Uckermark. In: Friedrich Beck / 
Klaus Neitmann (Hrsg.), Brandenburgische Landesgeschichte und Archivwissenschaft. Festschrift 
f�r Lieselott Enders zum 70. Geburtstag. Weimar 1997, S. 381–397 (dort weitere umfangreiche Li-
teratur). Welche Sch�tze die Herrschafts-, Guts- und Familienarchive bargen, zeigt exemplarisch 
J�rgen K�nig / Werner Heegewaldt (Bearb.): Familienarchiv der Grafen zu Lynar auf L�bbenau 
(Rep. 37 L�bbenau). Frankfurt a. M. 2006 (Quellen, Findb�cher und Inventare des Brandenburgi-
schen Landeshauptarchivs; 19). Aus der Prignitz ist ein fast ebenso umfangreiches Archiv nur aus 
der Herrschaft Stavenow erhalten (GStA Pr. Br. Rep. 37 Stavenow). Da dieser Bestand im wesent-
lichen bereits in den 1930er Jahren an das Geheime Staatsarchiv abgeliefert wurde, umfa�t dieses 
Archiv leider nicht die in Stavenow verbliebenen Akten der laufenden Verwaltung, die bei den 
Pl�nderungen des Schlosses im Mai 1945 vernichtet wurden. Etwas geringer ist der Umfang an Ar-
chivgut, das nach 1945 aus den Herrschaftsarchiven Karnzow-Berlitt-Kietz (Grafen K�nigsmarck) 
und Meyenburg (Familie von Rohr) geborgen werden konnte und sich heute im Brandenburgischen 
Landeshauptarchiv in Potsdam befindet. 
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das vielfach in den Gutsh�usern der Provinz ausgelagerte Kunst- und Kulturgut aus 
staatlichen Sammlungen und Stiftungen.2 Was als Beutekunst nach Ru�land ge-
langte und dadurch vielleicht noch erhalten ist, kann man nicht im geringsten erah-
nen. Immer wieder tauchen heute im Kunsthandel Einzelst�cke auf, die als ehema-
liges Inventar gepl�nderter Gutsh�user identifiziert werden k�nnen.3

Diese Bilanz gilt auch f�r die Herrensitze der Familie von Saldern in der Prignitz. 
Bei Kriegsende 1945 wurde Schlo� Wilsnack vollst�ndig gepl�ndert. Der letzte 
Besitzer von Wilsnack, Achaz von Saldern (1881–1962), wurde durch die Boden-
reform enteignet und auf Anordnung des Landrates am 6. Oktober 1945 mit seiner 
Familie aus dem Kreis Westprignitz ausgewiesen. „Die im Bereich der Stadt Wils-
nack gelegenen G�ter wurden in den Wochen des Umsturzes so gut wie restlos 
ausgepl�ndert. Intensiv angestellte Nachforschungen haben ergeben, da� sich B�-
cher, die zu den gepl�nderten G�tern geh�rten, in weiten Kreisen der Bev�lkerung 
befanden. Ein gro�er Teil davon ist bis zur Unkenntlichkeit verschmutzt, zerrissen, 
zu Klosettpapier und zum Feueranmachen verwandt“, hei�t es in einem Bericht 
des Landratsamtes Westprignitz vom 11. Dezember 1945.4

Stellvertretend auch f�r alle anderen G�ter, die 1945 im Zusammenhang mit den 
Kriegsereignissen vom Feind besetzt und ausgepl�ndert wurden, sei hier ein Aus-
zug aus dem Bericht des Landrats a. D. und Besitzers des Gutes Wilsnack, Achaz 
von Saldern, zitiert, den er sehr eindrucksvoll und plastisch in einem Memorandum  
kurz nach den Ereignissen niedergeschrieben hat. Diese Schilderungen zeigen sehr 
deutlich, wie durch die damals herrschenden chaotischen Zust�nde der Verlust 
wertvoller Kultur- und Kunstg�ter m�glich wurde. „Wir mu�ten mit ansehen, wie 
fast t�glich Wagen �ber Wagen mit unseren M�beln den Gutshof mit unbekanntem 
Ziel verlie�en. Es verschwanden so s�mtliche Betten aus dem Hause, Teppiche, 
Sessel, Sofas, Schreibtische, Schr�nke, pp. Was im Hause verblieb, fiel allm�hlich 
der Zerst�rung anheim, namentlich nachdem die russischen Offiziere mein Haus 
als Quartier aufgegeben hatten und letzteres als Mannschaftskaserne eingerichtet 
wurde. Wie sich sp�ter herausstellte, waren s�mtliche �l- und Pastellbilder, meine 
gesamte Bibliothek, Familienandenken usw. aus den Zimmern entfernt und unter 
sonstigem Ger�mpel aller Art (Holz, Steine, Ziegel, Kacheln, Schmutz, Papierre-
sten usw.) in wirrem Durcheinander in die Kellerr�ume geworfen worden, ver-

2 Vgl. Frank Riedel: Europ�ische Kunstsch�tze im Schloss Karnzow. Das Herrenhaus der Grafen von 
K�nigsmarck als Depot einer einzigartigen Kunstsammlung in den Kriegs- und Nachkriegswirren 
des Zweiten Weltkrieges. In: Ostprignitz-Ruppin. Jahrbuch 2007, S. 68–74.

3 So z. B. 2004 in einer Versteigerung bei Sotheby’s zwei kostbare klassizistische Tische aus dem 
ehem. K�nigsmarck’schen Gutshaus Karnzow, die dann von der Bundesregierung f�r das Schlo� 
Bellevue ersteigert wurden.

4 Brandenburgisches Landeshauptarchiv (BLHA) Potsdam, Rep. 205 A Ministerium f�r Volksbil-
dung, Nr. 651, Bl. 379. Vgl. dazu auch Uwe Czubatynski: Defizite ortsgeschichtlicher Forschung. 
Exemplarische Beispiele aus der Westprignitz. In: Ders., Kirchengeschichte und Landesgeschichte. 
Gesammelte Aufs�tze. 3., erg�nzte Auflage. Nordhausen 2007, S. 307–320.
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schmutzt, zerst�rt, zerrissen, durchstochen usw. Unendlich vieles an geschicht-
lichem, familiengeschichtlichem und kulturellem Wert ist auf diese Weise sinnloser 
und barbarischer, meist wohl auch zielbewu�ter Zerst�rungswut zum Opfer gefal-
len.”5 Nur wenige wertvolle Familienandenken, wie einige Ahnenbilder, Doku-
mente und Silbersachen konnte der letzte Besitzer noch vor den Pl�nderungen in 
Verstecken in und um Wilsnack in Sicherheit bringen, die dadurch erhalten sind.6

Es geh�rt zu den ganz wenigen Gl�cksf�llen in der Prignitz, da� einige der zahlrei-
chen Guts- und Familienarchive das Inferno von 1945 �berlebt haben und im we-
sentlichen erhalten geblieben sind. Das wohl umfangreichste erhaltene Archiv ist 
das der Herrschaft Plattenburg-Wilsnack. Es geh�rt heute zu den bedeutendsten 
Herrschaftsarchiven der Mark Brandenburg und stellt eine unsch�tzbar wertvolle 
Quelle f�r die Lokal- und Landesgeschichte dar. In geringen Teilen seines Bestan-
des geht dieses Archiv noch auf die bisch�fliche Zeit zur�ck und enth�lt entspre-
chend alte Akten und Urkunden vor 1542. Es umfa�t sowohl die Plattenburger als 
auch die Wilsnacker Best�nde. Wilsnack hatte sp�testens seit der Teilung des Be-
sitzes (1645) ein eigenes Archiv, das dann um die Mitte des 18. Jahrhunderts noch 
einmal geteilt und teilweise in das Saldern’sche Gutshaus nach Klein Leppin ver-
lagert wurde. Diese Best�nde wurden im 19. Jahrhundert schlie�lich wieder in 
Wilsnack vereinigt. Beide Archive (Plattenburg und Wilsnack) gew�hren einen un-
gew�hnlich reichen �berblick �ber die Besitzverh�ltnisse der Familie von Saldern 
(auch in Niedersachsen), die Geschichte und die Entwicklung der Gutsherrschaf-
ten, �ber Bauvorg�nge und Kreditgesch�fte, �ber die kirchlichen Verh�ltnisse, das 
Lehnwesen und die Patronate, �ber die Untertanen und ihre Dienste sowie �ber die 
Wirksamkeit der einzelnen Mitglieder der Familie von Saldern im �ffentlichen und 
privaten Leben als Guts-, Gerichts- und Patronatsherren, als Beamte und Soldaten. 
Ein ausgedehnter Briefwechsel sowie viele personengeschichtliche Dokumente 
und auch Memoiren und Tageb�cher geben �berdies Nachricht von ihren weitl�u-
figen Beziehungen zu bedeutenden und einflu�reichen Familien und Einzelperso-
nen in den letzten 500 Jahren sowie �ber Erziehung und das ganz gew�hnliche 
Familienleben.
Unmittelbar nach der Revolution im Jahre 1918 und den darauf folgenden Besu-
chen von dem damaligen Soldatenrat entschlossen sich auf Anregung des Otto von 
Saldern-Brallentin (1876–1948), der sich intensiv mit der Geschichte der Familie 
befa�te, die Vettern Achim von Saldern-Wilsnack (1864–1922) und Siegfried von 
Saldern-Plattenburg (1870–1925), die in Wilsnack und Plattenburg deponierten Ar-
chivalien als Leihgabe (ad depositum) in das Preu�ische Staatsarchiv nach Stettin 

5 Vgl. Achaz von Saldern: Memorandum �ber die Enteignung des Rittergutes Wilsnack, Kreis West-
prignitz und die Ausweisung seines Besitzers Landrat a. D. Achaz von Saldern nebst Familie. H�l-
sede 1946, S. 7 (unver�ffentlicht).

6 Neben einigen Ahnenbildern waren es Silberbestecke seiner Mutter Elisabeth von Saldern geb. von 
Gerlach (1861–1940) und wertvolles Tafelsilber (Hochzeitsgut).
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zu �berf�hren. Dort wurden sie dann in den 1930er und 40er Jahren hervorragend 
geordnet und mithin f�r eine wissenschaftliche Auswertung �berhaupt erst zug�ng-
lich gemacht.7 Von Stettin aus wurden diese Best�nde �ber das Geheime Staatsar-
chiv Berlin w�hrend des 2. Weltkrieges ausgelagert und gelangten fast unversehrt 
�ber das Deutsche Zentralarchiv Merseburg 1952 schlie�lich in das Brandenburgi-
sche Landeshauptarchiv nach Potsdam. Die nach 1918 in Plattenburg und auch 
Wilsnack verbliebenen und bis 1945 neu entstandenen Archivalien sowie die mei-
sten Bau- und Wirtschaftsakten gingen dagegen leider 1945 bei den Pl�nderungen 
bis auf wenige Ausnahmen fast vollst�ndig verloren.
Es sind vor allem die in diesen erhaltenen Archivbest�nden vorhandenen Inventare 
vom 16. bis 19. Jahrhundert, die uns zusammen mit erhaltenen Interieurphotos –
freilich aus sp�teren Jahren (1900 bis 1944) – einen Einblick in die ungew�hnlich 
reiche mobile Ausstattung der Plattenburg geben und auch eine Rekonstruktion der 
einst hier vorhandenen Bildersammlung gestatten. Da �hnlich detaillierte Inventare 
anderer gro�er Herrensitze in der Prignitz (z. B. von Wolfshagen, R�hst�dt, Ga-
dow, Dallmin, Meyenburg, Demerthin) nicht vorliegen, ist ein Vergleich zumin-
dest f�r die fr�heren Jahrhunderte nur punktuell (z. B. mit Stavenow im 18. Jahr-
hundert) m�glich, wo ebenfalls beschreibende Inventare existieren.8 Erst f�r das 
19. und 20. Jahrhundert lassen sich aufgrund j�ngerer Inventare oder Bilderlisten 
(z. B. Karnzow und Retzin) und vor allem von Interieuraufnahmen sowie noch 
heute erhaltener Bilder Vergleiche mit anderen Herrenh�usern und Familien anstel-
len, die einen �berblick �ber die k�nstlerische Ausstattung der Herrenh�user ge-
w�hren. Dies betrifft dann aber in erster Linie vor allem die Ahnenbilder, also Por-
tr�ts. �ber den Verbleib der sonstigen Bilder, wie �lbilder und Kupferstiche mit 
Genre- und Landschaftsszenen, Ansichten, mythologischen und biblischen Moti-
ven etc., ist nichts oder kaum etwas bekannt. 
Die folgende Untersuchung befa�t sich speziell mit der reichen Bildersammlung 
der Familie von Saldern auf der Plattenburg, wobei vorwegzunehmen ist, da� da-
von nach 1945 bis auf wenige Einzelst�cke nichts erhalten blieb. Wenn heute aller-
dings im Schlo�museum Wolfshagen eine gro�e Anzahl Saldern’scher Ahnenbil-
der zu bewundern ist, so ist das dem Umstand zu verdanken, da� eine komplette 
Ahnengalerie aus der ersten H�lfte des 20. Jahrhunderts aus dem Gut Brallentin in 
Pommern (bei Pyritz) 1945 �ber den Treck gerettet werden konnte.9 Ein Gro�teil 

7 Vgl. die 4 Findb�cher im BLHA, Rep. 37 Plattenburg-Wilsnack sowie ebenda Nr. 7460 und 7459.
8 Vgl. hierzu Torsten Foelsch: Burg und Schlo� Stavenow in der Prignitz. Beitr�ge zur Besitz- und 

Baugeschichte eines m�rkischen Rittersitzes. In: Jahrbuch f�r brandenburgische Landesgeschichte 
51 (2000), S. 96–123.

9 In Vorbereitung der Evakuierung lie� Otto von Saldern mehrere gro�e Holzkisten gleichen Formats 
f�r den Transport der Ahnenbilder anfertigen. Die Gem�lde wurden ohne Rahmen in den entspre-
chend vorbereiteten Kisten verpackt. Die Kisten wurden mit dem Saldern’schen Wappen versehen 
und sind noch heute erhalten.
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der Brallentiner Bilder sind Kopien nach den in Plattenburg bzw. Wilsnack oder 
auf den anderen Familieng�tern bis 1945 vorhandenen Originalen. Doch davon 
sp�ter mehr. Die Sammlung Brallentin wurde nach Kriegsende schlie�lich im 
Schlo� Salder bei Wolfenb�ttel deponiert, einzelne Portr�ts wurden im dortigen 
Stadtmuseum Salzgitter ausgestellt oder sind an Familienmitglieder ausgeliehen.10

Seit 2002 bzw. 2004 sind die Depot-Best�nde dieser Bildersammlung komplett als 
Dauerleihgabe des von Saldern’schen Familienvereins e. V. an das Schlo�museum 
Wolfshagen ausgeliehen, um dort ausgestellt und teilweise auch deponiert zu wer-
den. Gehen wir nun aber zun�chst auf die Herkunft der Familie von Saldern und 
den Beginn ihrer Zeit in Kurbrandenburg ein.
Die in der Prignitz liegende Plattenburg mit der dazugeh�rigen Herrschaft war von 
1552 bis 1945 im Besitz der uradligen Familie von Saldern. Der kurbrandenburgi-
sche Oberstk�mmerer Matthias von Saldern (1508–1575) hatte die Burg und die 
zugeh�rige Herrschaft von Kurf�rst Joachim II. von Brandenburg (1505–1571) als 
Ausgleich f�r dessen betr�chtliche Schulden bei ihm zun�chst als Pfandbesitz 
(1552), sp�ter schlie�lich als erblichen Lehnsbesitz (1560) erhalten.11 Die in der 
von Saldern’schen Zeit erfolgten intensiven Aus- und Umbauten gaben der Burg 
im wesentlichen ihr heutiges Gepr�ge. Die Familie von Saldern geh�rt nicht zum 
kurm�rkischen, sondern zum nieders�chsischen Uradel aus dem Hildesheimer und 
Braunschweiger Land und wurde dort 1161 erstmals urkundlich erw�hnt. Sie hatte 
ausgedehnte Besitzungen mit pr�chtigen Renaissanceschl�ssern in Henneckenrode, 
Equord, �tze und Nettlingen – und es entstanden hier ausgezeichnete Portr�ts und 
Gruppenbilder der damals wichtigsten Familienmitglieder, u. a. vom Wolfenb�tte-
ler Hofmaler Adam Offinger.12 Das Stammhaus des urspr�nglich hochfreien Ge-

10 Vgl. Jobst von Saldern: Geschichten und Historisches aus der Familie derer von Saldern. Hamburg: 
Selbstverlag 2008. 252 S. Der Autor bildet eine gro�e Anzahl der Brallentiner Ahnenbilder ab.

11 Vgl. hierzu besonders die betreffenden Urkunden bei Adolph Friedrich Riedel: Codex diplomaticus 
Brandenburgensis, Band A II, Berlin 1842, S. 102–113. Zur Burggeschichte vgl. auch R[ichard] 
Rudloff: Plattenburg und die Familie von Saldern. Pritzwalk [1926] (Prignitzer Volksb�cher; 
64/65); Torsten Foelsch: Plattenburg. Berlin 1993 (Schl�sser und G�rten der Mark); Theodor 
Goecke / Paul Eichholz / Friedrich Solger / Willy Spatz: Die Kunstdenkm�ler der Provinz Bran-
denburg. Teil I, Bd. 1: Die Kunstdenkm�ler des Kreises Westprignitz. Berlin 1909, S. 240–254 (zi-
tiert: KDM 1909); Adolph Friedrich Riedel: Die Plattenburg und die Familie von Saldern. In: Co-
dex diplomaticus Brandenburgensis, Bd. A II, Berlin 1842, S. 97–120; Oliver Hermann / Monika 
Loddenkemper: Plattenburg. In: Herrenh�user in Brandenburg und der Niederlausitz. Kommentier-
te Neuausgabe des Ansichtenwerks von Alexander Duncker (1857–1883), hrsg. von Peter-Michael 
Hahn und Hellmut Lorenz. Berlin 2000, Band 2, S. 443–450. 

12 Vgl. Otto Grotefend: Urkunden der Familie von Saldern. 2 B�nde, Hildesheim 1932 und 1938; Jo-
hannes Meyer: Genealogie des Geschlechts v. Saldern im Mittelalter (1161–1500). In: Stamm- und 
Ahnentafelwerk der Zentralstelle f�r Deutsche Personen- und Familiengeschichte, Band 22, Leip-
zig 1943, S. 137–176; C[arl] H[einrich] Goeroldt: Geschichte des Geschlechts v[on] Saldern. 
Oschersleben 1865; Albert Neukirch: Der Saldern Untergang. In: Die Renaissanceschl�sser Nieder-
sachsens. Band 2, Hannover 1938, S. 120–153; Derselbe: Nieders�chsische Adelskultur der Renais-
sance. In: Renaissanceschl�sser Niedersachsens, bearbeitet von Albert Neukirch, Bernhard Nie-
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schlechts liegt in Salder an der Fuhse westlich von Wolfenb�ttel, wo 1575 Sievert
von Saldern als letzter aus der Familie begraben wurde, denn Salder ging der Fami-
lie im 17. Jahrhundert endg�ltig verloren. 
Erst im Verlaufe des 15. und schlie�lich zu Beginn des 16. Jahrhunderts – im Zu-
sammenhang mit der Hildesheimer Stiftsfehde (1519–1523) – etablierten sich Mit-
glieder des Geschlechts in der Mark Brandenburg, traten in ein Lehnsverh�ltnis 
zum dortigen Kurf�rsten und liierten sich mit hier se�haften Adelsgeschlechtern 
(von dem Knesebeck, von Dorst�dt, von Hake). Bis 1945 blieb die Plattenburg 
Wohnsitz der Familie von Saldern und war Mittelpunkt einer umfangreichen Herr-
schaft und Gutswirtschaft mit ausgedehnten Waldungen und Ackerfl�chen.
Besonders Matthias von Saldern trat schon mit jungen Jahren 1519 in den Dienst 
des brandenburgischen Kurf�rsten Joachim I. (1484–1535). Unter dessen Nachfol-
ger Joachim II. (1505–1571) stieg er bald in h�chste Hof- und Regierungs�mter 
auf.13 Am kurf�rstlichen Hof lernte er auch seine Gemahlin Gertrud von Hake 
(1518–1595) kennen, der die Erziehung der kurf�rstlichen T�chter, der Schwestern 
Joachims II., Elisabeth Magdalene, Hedwig und Sophia oblag. Matthias von Sal-
dern bekleidete am Hof zun�chst niedere �mter mit Aufgaben eines Zeremonien-
meisters. Sehr schnell aber erwarb er sich die Gunst des Kurf�rsten, der ihn bereits 
1524 zum Amtshauptmann von Sandau machte und ihn 1538 mit dem bedeutenden 
Amt (ehemals Kloster) Leitzkau belehnte.14 1546 wurde er kurbrandenburgischer 
Rat und 1555 Kammerherr. Schlie�lich erreichte er 1558 mit seiner Bestallung 
zum Oberstk�mmerer und Geheimen Rat den H�hepunkt seiner beruflichen Karrie-
re.15 Neben dem Kanzler Lampert Distelmeyer (1522–1588), dem Hofmarschall 
Adam von Trott zu Solz (1505–1572) sowie den beiden Hofr�ten Levin von der 
Schulenburg (1510–1569), der auch Hauptmann der Altmark war, und Eustachius 
von Schlieben († 1567) geh�rte Matthias von Saldern in den 50er und 60er Jahren 
des 16. Jahrhunderts zu den einflu�reichsten und wichtigsten Hofbeamten und 

meyer und Karl Steinacker. Hannover 1939, S. 120–153 (Ver�ffentlichungen der Historischen 
Kommission f�r Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Schaumburg-Lippe und Bremen; Bd. 1, 2. 
H�lfte); Vera L�pkes / Heiner Borggrefe (Hrsg.): Adel im Weserraum um 1600. Ausstellungskata-
log. M�nchen, Berlin 1996, S. 18–23, 24, 143, 144 (Schriften des Weserrenaissance-Museums 
Schlo� Brake; 9).

13 Vgl. hierzu besonders Jan Peters: Inszenierung von Gutsherrschaft im 16. Jahrhundert: Matthias 
von Saldern auf Plattenburg-Wilsnack (Prignitz). In: Konflikt und Kontrolle in Gutsherrschaftsge-
sellschaften. �ber Residenz- und Herrschaftsverhalten in l�ndlichen Sozialgebilden der Fr�hen 
Neuzeit. G�ttingen 1995, S. 248–286 (Ver�ffentlichungen des Max-Planck-Instituts f�r Geschichte; 
120); Werner von Saldern-Leppin: Ein Lebensbild des kurf�rstlich brandenburgischen Oberstk�m-
merers Matthias von Saldern (1508–1575) und seiner Gemahlin Gertrud von Hake (1510–1595), 
Hellenthal 1953 (MS); Jan Peters: M�rkische Lebenswelten. Gesellschaftsgeschichte der Herrschaft 
Plattenburg-Wilsnack, Prignitz 1550–1800. Berlin 2007 (Ver�ffentlichungen des Brandenburgi-
schen Landeshauptarchivs; 53). 

14 Vgl. Boje E. Hans Schmuhl (Hrsg.): Schlo� Leitzkau. Halle 2005, S. 154, 168, 435.
15 BLHA, Rep. 37 Plattenburg-Wilsnack Nr. 2585.
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Geldgebern Joachims II.16 Dem st�ndig in Geldschwierigkeiten befindlichen Kur-
f�rsten hatte Matthias von Saldern „mit Anleihen und B�rgschaften finanziell wie-
derholt unter die Arme gegriffen.“17 Der Kurf�rst versuchte seine permanenten 
Zahlungsschwierigkeiten durch die befristete Verpf�ndung wichtiger landesherrli-
cher Einnahmen an seine „Creditoren“ zu beseitigen. Die Verpf�ndungen an Mat-
thias von Saldern umfa�ten nacheinander zun�chst das ehemalige Klostergut Leitz-
kau (erblicher Lehnbesitz), dann folgte das Amt Ruppin (Pfandbesitz), sp�ter das 
Amt Plaue (erst erblicher Lehnbesitz, dann Pfandbesitz) und schlie�lich folgte das 
landesherrliche Amt Plattenburg (seit 1552 Pfandbesitz,18 ab 1560 erblicher Lehn-
besitz), das Matthias von Saldern seiner Familie dauerhaft erwerben konnte.
1560 erfolgte nach Jahren der Unsicherheit im Besitz die endg�ltige Belehnung 
durch den Kurf�rsten mit dem Amt Plattenburg „zur gesamten Hand“ sowie mit 
der ausdr�cklichen Erm�chtigung, da� der jeweilige Eigent�mer �ber das Lehen 
frei verf�gen, es in der Saldern’schen Familie weitervererben, es verpf�nden oder 
verkaufen d�rfe. Hierbei wurden die Gehaltsr�ckst�nde des Oberstk�mmerers und 
sein auf 31.000 Gulden aufgelaufenes Darlehnsguthaben beim Kurf�rsten als Kauf-
preis verrechnet. In Plattenburg (und auch in Plaue) lie� Matthias von Saldern die 
Wohn- und Wirtschaftsgeb�ude des Rittersitzes instandsetzen und notwendige 
Neubauten errichten, da diese in Plattenburg „dermassen verfallen [seien], das es 
ohne grosse uncosten nicht wieder in ein bauliches wesen gebracht werden k�nnen 
...“19 Der Kurf�rst sicherte Matthias von Saldern bereits 1555 – als Plattenburg 
noch Pfandbesitz war – ausdr�cklich zu, die durch Reparaturen und Instandsetzun-
gen entstandenen Kosten �bernehmen zu wollen, da – wie der Kurf�rst schrieb –
Matthias von Saldern „die vorfallenen Geb�ude wieder in baulich wesen zue brin-
gen undt andere nott�rfftige Newe zue thuen undt aufzuerrichtenn auff sich ge-
nommen ...“ hatte.20 Sobald diese Bauten fertig seien, sollten sie „nach Auswei-
sung der Register und Rechnung gew�rdigt und betzalet werden.“21 Dendrochro-
nologischen Untersuchungen am Dachstuhl und an der obersten Gescho�decke des 
Bischofsfl�gels zufolge scheint zumindest sicher zu sein, da� Matthias um 1555 
dort Erneuerungsma�nahmen durchgef�hrt hat. Der genaue Umfang dieser Bauak-

16 Vgl. zur Hof- und Landesverwaltung unter Joachim II. u. a. Johannes Schultze: Die Mark Branden-
burg. Bd. 4, Berlin 1964, S. 77–86; Otto Hintze: Hof- und Landesverwaltung in der Mark Branden-
burg unter Joachim II. In: Hohenzollern-Jahrbuch 10 (1906), S. 138–169; Martin Ha�: �ber die 
Verwaltung der Amts- und Kammersachen unter Joachim II. und Johann Georg. In: Forschungen 
zur brandenburgischen und preu�ischen Geschichte 19 (1906), S. 227–230; Melle Klinkenborg: Die 
kurf�rstliche Kammer und die Begr�ndung des Geheimen Rats in Brandenburg. In: Historische 
Zeitschrift 114 (1915), S. 473–488.

17 Vgl. Peters 1995 (wie Anm. 13), S. 250.
18 BLHA, Rep. 37 Plattenburg-Wilsnack Nr. 6035 (Verpf�ndung 1552).
19 Vgl. Riedel A II (1842), S. 106.
20 Ebenda, S. 107.
21 Ebenda.
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tivit�ten unter Matthias von Saldern auf der Plattenburg bleibt jedoch unklar. Ne-
ben dem Ausbau der Gutsgeb�ude stand vor allem aber der Umbau und die Mo-
dernisierung der Gutsherrschaft, der Ausbau von Vorwerken mit dem Ziel einer 
Ausnutzung der Konjunkturen f�r Getreide, Holz und Wolle im Mittelpunkt seiner 
unternehmerischen T�tigkeit.
Matthias von Saldern wohnte als Oberstk�mmerer des Kurf�rsten haupts�chlich in 
Berlin, wo er bis 1567 ein Haus besa�. Sp�ter nahm er seinen Wohnsitz �berwie-
gend auf dem Schlo� in Plaue an der Havel bzw. in dem aus dem Berliner 
Verkaufserl�s erworbenen sogenannten Bischofshaus in Brandenburg an der Havel 
nahe der St. Gotthardtkirche. Auf der Plattenburg hielt er sich nicht st�ndig auf, 
betraute aber f�r die Zeit seiner Abwesenheit einen Vogt mit der Verwaltung und 
erlie� f�r jene Zeiten eine ausf�hrliche Hausordnung, nach der sich seine Unterge-
benen auf der Burg zu richten hatten. Damals wurden am Palas der Plattenburg bis 
auf die notwendigsten Reparaturen wohl kaum weitere Bauma�nahmen durchge-
f�hrt. So blieben denn auch die Gem�cher aus bisch�flicher Zeit noch bis zum En-
de des 16. Jahrhunderts im wesentlichen unver�ndert erhalten und wurden nun von 
Matthias von Saldern und seiner Frau sowie der Familie seines Bruders Sievert 
bewohnt. Zweifellos ist aber das Inventar in dieser Zeit erneuert und vermehrt, sind 
die einzelnen Gem�cher mit neuen Anstrichen, Tapeten, Gardinen und Vorh�ngen 
versehen worden. Dies geht sehr detailliert aus dem Inventar des Hauses Platten-
burg von 1580 hervor, in dem die wichtigsten R�ume der Burg und ihre Ausstat-
tung beschrieben wurden. Insgesamt geht daraus hervor, da� die Gem�cher durch-
aus kostbar mit M�beln und Stoffen f�r einen dauerhafteren Aufenthalt der Familie 
ausgestattet waren. Erw�hnt wurden seidene Tisch- und Bettdecken, „flamische 
bette decken mit grossen bildtnissen [also Tapisserien mit fig�rlichen Darstellun-
gen]... leibfarbige Tischdecken, ... braune Gardine umb die betten, siden braune 
dammasken bette decken mit Sammit, ... Stuele mit bast gewunden, ... Bredtschem-
mel“, Daunenkissen, Schr�nke, Truhen, Messingleuchter, Zinn- und Kupferger�t 
(Becken, Flaschen, Kannen, Sch�sseln, Schalen), Gl�ser und Tonzeug. Ein „zinnen 
handfass mit einem h�lzern vesslein so darunter stehet“ steht f�r die Waschgele-
genheit in der Stube, die 18 „T�pfen fur die betten“ sind die notwenigen Nachtt�p-
fe in den Stuben, aber auch „etzliche wenig B�cher“ und auch Armbrustpfeile wer-
den hier neben vielen anderen kulturgeschichtlich interessanten Ausstattungsdetails 
erw�hnt.22

Da� sich Matthias von Saldern in diesen Wohnr�umen auch mit zeitgen�ssischen 
Bildnissen umgab, zeigt auch die in den Akten erhaltene Notiz �ber Portr�ts bedeu-
tender Herrscher, die er hier versammelte. So wurden „Konterfeis“ des Pfalzgrafen 
Ludwig, des Herzogs Friedrich von Sachsen und Philipps von Kastilien erw�hnt.23

22 Geh. Staatsarchiv Berlin-Dahlem (GStA), X. HA, Pr. Br. Rep. 16 A, Nr. 7 (Inventar von 1580).
23 BLHA, Rep. 37 Plattenburg-Wilsnack Nr. 4135. Vgl. auch Peters 2007 (wie Anm. 13), S. 68.
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Vom Hausherrn selbst sowie seiner Gemahlin gab es damals zwei auf Holz gemal-
te Portr�ts, von denen nur das des Matthias von Saldern das Jahr 1945 �berlebte. 
Beide Bilder wurden in den Inventaren des 17. und 18. Jahrhunderts immer wieder 
erw�hnt. Diese Portr�ts bildeten offenbar den Grundstock f�r eine in der Prignitz 
sonst beispiellos umfangreiche Portr�t- und Bildersammlung, die uns durch mehre-
re Inventare �berliefert wird. Sie zeugt von einem sehr fr�hen gehobenen und 
durchaus standesgem��en Wohnniveau auf der Burg, verbunden mit Kunstsinn und 
nat�rlich auch einem gewissen Repr�sentationsbed�rfnis. Auf den zeitgleich ent-
standenen gro�en Renaissance-Schl�ssern der anderen gro�en Adelsfamilien in 
Wolfshagen, Demerthin, Eldenburg, Kletzke, Stavenow, Freyenstein und R�hst�dt 
d�rften damals �hnliche Portr�t- und Bildersammlungen existiert haben.
Aus der 2. H�lfte des 16. Jahrhunderts stammt vermutlich auch die �lteste authenti-
sche Darstellung der Plattenburg, die sich auf einer kolorierten Karte der Gegend 
zusammen mit einer Ansicht von Havelberg wiederfindet, die sich bis 1945 auf der 
Plattenburg befand. Sie zeigt die Burg von Nordwesten mit dem Palas, dem runden 
Bergfried, der Unterburg und den Gr�ben.24 Auch die Kapelle barg – wohl noch 
aus bisch�flicher Zeit – einige „Schildereien“, so u. a. 1580 ein Marienbildnis auf 
dem Altar, „etzliche gemalete tafeln“ sowie „etzliche alte bildtnisse“, wobei offen 
bleibt, was oder wer auf diesen Tafeln und Bildnissen dargestellt war.25 Bei den 
Tafelbildern k�nnte es sich beispielsweise um die typische Kirchenausstattung mit 
biblischen Darstellungen handeln. In dem Gew�lbe unter der Kapelle wurden da-
mals noch in zwei Schr�nken „doselbst in der Mauren zwo silberne Kelche mit 
zwen Patenen“ und „eine offene kleine Lade, in welcher die Ablassbriefe �ber das 
Heiligthumb zue Welsnack furhanden sein“ aufbewahrt.26 In der mit Tischen und 
B�nken ausgestatteten Hofstube wurde u. a. ein Kronleuchter aus einem Hirschge-
weih mit einem Marienbild aufgef�hrt, denen man so h�ufig in den Schl�ssern je-
ner Zeit begegnet.27

Die Saldern’sche Bildersammlung wurde in jeder Generation erg�nzt, soda� bis 
1945 eine nahezu komplette Galerie mit Portr�ts von Mitgliedern der Familie von 
Saldern, beginnend bei Matthias von Saldern und seiner Frau Gertrud, in den ver-
schiedenen Wohnr�umen der Burg existierte. Die �ltesten Gem�lde waren noch auf 
Holz, die �brigen ab dem 17. Jahrhundert �berwiegend auf Leinwand gemalt. Das 

24 Die handkolorierte Karte (um 1580) ist erhalten und befindet sich im Besitz der Familie von Sal-
dern. Der alte Burgturm wurde sp�ter auch noch in Inventaren von 1580 und 1685 erw�hnt, ist aber 
bereits 1585 durch Brandstiftung zu Grunde gegangen („ist der Thurm mit feuer vtenn angestickt 
vnndt ausgebrant worden“ – Rep. 37 Plattenburg-Wilsnack Nr. 6595) und war nur noch als Ruine 
erhalten, vgl. Peters 2007 (wie Anm. 13), S. 123 ff. 

25 GStA, X. HA, Rep. 16 A, Nr. 7 (Nachla� Walter Stengel).
26 Ebenda.
27 GstA, X. HA, Rep. 58 Nr. 7 Fasz. 3, fol. 43 (Inventar von 1548); vgl. dazu auch Lieselott Enders: 

Die Prignitz. Geschichte einer kurm�rkischen Landschaft vom 12. bis zum 18. Jahrhundert. Pots-
dam 2000, S. 356.
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Inventar von 1709 nennt folgende Gem�lde: „Matthias von Saldern primi acqui-
zentis gem�lde, de�en Gemahlin von Haake, ... Burchardts von Saldern so der avus 
gewesen, dessen Gemahlin Agnes von der Schulenburg, noch vierzehn St�ck alte 
gem�hlde, so zu dem Hause Plattenburg geh�ren und von der Saldernschen Fami-
lie sein sollen.“28 Daneben gab es ein Portr�t des Markgrafen Johann Sigismund 
von Brandenburg (1572–1620) und eines vom K�nig Gustav II. Adolf von Schwe-
den (1594–1632), weiterhin „sechs neue Gem�hlde einiger guter Freunde“, ein 
Bildnis eines Herrn von Ingersleben sowie „eine Schilderey mit einer gr�n tafften 
Decke, worunter possierliche St�cke gemahlet.“29 Im selben Jahr wurden im herr-
schaftlichen Wohnhaus in Wilsnack bei der vom Nachla�verwalter Joachim Det-
loff von Winterfeld veranla�ten Inventarisierung summarisch nur „10 Schildereyen 
im Rahmen und 1 ohne Rahmen“ (in der Kammer nach dem Hofe) erw�hnt, wobei 
offen bleiben mu�, ob es sich dabei um Portr�ts handelte.30

In dem sehr detaillierten Nachla�inventar, das 1752 nach dem Tode des Obrist-
wachtmeisters Johann Friedrich von Saldern (1685–1752) auf der Plattenburg an-
gefertigt wurde, ist die Zahl der vorhandenen Portr�ts und sonstigen Gem�lde, vor 
allem aber der Bestand an Kupferstichen im Verh�ltnis zum Inventar aus dem Jah-
re 1709 beachtlich gestiegen. Inzwischen war sogar eine eigens f�r die Aufnahme 
der Bilder und auch Statuen (Fayencen, Porzellane) bestimmte Galerie mit zwei 
angrenzenden Kabinetten eingerichtet worden, die vermutlich in dem 1724 neu 
entstandenen Fachwerkbau an der Westseite des Palas lagen. In dem einen Kabi-
nett hingen „36 theils gantz kleine, theils etwas gr��ere schwartz und wei�e Bil-
der, alle in schwartzen Rahmen“.31 Auf dem Kamin standen „22 kleine rothe Sta-
tuen oder Puppen“ (vielleicht das seltene B�ttger-Steinzeug oder Fayence- oder 
farblich gefa�te Alabaster- bzw. Porzellanfiguren). Die Galerie selbst war u. a. 
ausgeschm�ckt mit 10 h�lzernen Hirschk�pfen und dazugeh�rigen echten Gewei-
hen, „einem Elends [= Elch] Geweyhe und 4 R�h K�pfe mit Geweyhe.“32 Vor al-
lem aber enthielt sie eine bedeutende Bildersammlung, in zwei Reihen �bereinan-
der geh�ngt: „2 gro�e gem�hlde, auf einen ein Ziegen Bock, auf den 2ten ein Hah-
nen Gefecht, 11 Bilder, so etwas kleiner, hangen in der obersten Reyhe, 18 dito 
noch kleiner und worunter einige Abbildungen von St�dten hangen in der untersten 

28 BLHA, Rep. 37 Plattenburg-Wilsnack Nr. 6166 (Inventar Haus Plattenburg 1709).
29 Ebenda.
30 Ebenda Nr. 2858 (Inventar Haus Wilsnack 1709).
31 Ebenda Nr. 6207. Gemeint waren vermutlich Kupferstiche.
32 Ebenda. Diese Troph�en waren noch bis 1945 auf der Burg, vor allem in der Halle vorhanden. 

Wahrscheinlich ist hier eine Elch-Troph�e gemeint, da in fr�heren Jahrhunderten das Elchwild auch  
als Elen oder Elend bezeichnet wurde, was von dem alten deutschen Wort Elent hergeleitet wurde, 
das St�rke bedeutet. Vgl. J. G. Bujack: Naturgeschichte des Elchwildes oder Elens, mit R�cksicht 
auf die neueren Beobachtungen in den Forsten Ostpreu�ens. In: Preu�ische Provinzial-Bl�tter 18 
(1837), S. 33–65, 126–165.
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Reyhe und 44 dito so noch kleiner hangen allenthalben zwischen die andern.“33 Im 
zweiten, dem �stlichen Galeriekabinett, standen „21 kleine Bluhmen T�pfe von un-
echten Porcelain“ auf dem Kamin, und an den W�nden hingen „2 l�nglichte Bil-
der, Rom und Paris vorstellend und 28 kleine Bilder wovon 3 auf den kleinen Tisch 
stehen.“34

In einem Kabinett neben der Stube der Kammerjungfrau, die �brigens eine Aus-
kleidung mit einer Tapete „von Gold Leder“ hatte, war 1 kleines Portr�t auf dem 
Kamin vorhanden. Auf dem Hausflur hing das Portr�t des J�gers Johann Heinrich 
Liron, das bis 1945 noch auf der Burg (im Flur bei der alten Wendeltreppe) vor-
handen war. In der Hofstube (vermutlich identisch mit dem heutigen Rittersaal) 
hingen zwei gro�e Lustst�cke, ein Jagdstilleben („Wildpret vorstellend“), ein Bild 
„Vogelwerk vorstellend“, vier „diverses gemahlet“, ein Bild mit „Reph�hnern“, 
drei indianische St�cke, ein Bild mit der „Historie von Johannis Enthauptung“
sowie drei weitere Portr�ts und auf dem B�fett standen „2 Allabasterne Bilder 
oder Statuen“.
Im Saal, mit dem wohl der im 1. Obergescho� liegende und heute Ahnensaal ge-
nannte Raum gemeint war, hingen dagegen 5 Portr�ts und 28 Bilder in schwarzen 
Rahmen. Auf einer Kammer bei diesem Saal wurden „1 Manns portrait mit ver-
guldeten Rahmen, 1 rundes Frauens portrait“ sowie ein Portr�t K�nig Friedrichs I. 
in Preu�en (1657–1713) erw�hnt.35 Die Kamin-Stube (rechter Hand vom Saal gar-
tenw�rts) hatte ein Kamin-St�ck. In der Stube des verstorbenen Johann Friedrich 
von Saldern (1685–1752) hingen zwei nicht n�her bezeichnete Bildnisse sowie ein 
auf Blech gemaltes Portr�t.36 In der Kammer daneben gab es ein Portr�t als Kamin-
st�ck. Die Bischofsstube im 2. Obergescho�, wie die Halle und der E�saal mit den 
T�r- und Wandschnitzereien von 1609 au�erordentlich repr�sentativ ausgestaltet, 
enthielt damals (1752) haupts�chlich die Familienbilder: zun�chst die beiden ganz-
figurigen Bildnisse Burchards von Saldern und seiner zweiten Gemahlin Agnes 
von der Schulenburg, daneben die beiden kleinen auf Holz gemalten Portr�ts von 
Matthias von Saldern und seiner Frau Gertrud und schlie�lich noch zehn weitere 
„Portraits, worunter die Herrn Gebr�der v. Saldern.“37 In einer Kammer daneben 
hingen ein gro�es „Lust-St�ck“, ein schlechtes Gem�lde sowie ein Bildnis K�nig 
Friedrich Wilhelms I. in Preu�en (1688–1740). 

33 BLHA, Rep. 37 Plattenburg-Wilsnack Nr. 6207.
34 Ebenda.
35 Ebenda.
36 Diese Art der auf Blech gemalten Portr�ts begegnet uns noch heute in Wilsnack auf den um 1729 

entstandenen ovalen Bildnissen an dem gro�en Wandepitaph in der dortigen Kirche f�r Friedrich 
August von Saldern (1694–1729), das ihm von seiner Witwe Elisabeth Charlotte von Saldern aus 
dem Hause Plattenburg gesetzt wurde und das die Bildnisse des Verstorbenen, der Stifterin sowie 
von drei fr�h verstorbenen Kindern dieses Ehepaares in einem reich geschnitzten architektonischen 
Rahmen mit flankierenden halbplastischen Figuren und Wappen enth�lt.

37 BLHA, Rep. 37 Plattenburg-Wilsnack Nr. 6207.
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Die umfangreichsten Angaben zur Plattenburger Bildersammlung verdanken wir 
schlie�lich dem Inventar von 1780, das nach dem fr�hen Tode von Hans Georg 
Friedrich von Saldern (1732–1780) aufgenommen wurde und das allein 62 Positio-
nen mit diversen Gem�lden, Troph�en, Figuren und Kupferstichen mit einem Ge-
samtwert von 260 Talern aufweist.38 Hierin werden viele Gem�lde und Kupfersti-
che einzeln mit dem jeweiligen Motiv genannt; nur summarisch sind leider dage-
gen die Angaben zu den vorhandenen Familienbildern („43 St�ck alte Familien 
Portraits von verschiedener Gr��e“).39

Aus jenen Jahren stammte auch ein zuletzt im Salon der Plattenburg h�ngendes, 
kleinformatiges Gruppenbild, das wohl die Familie von Hans Georg Friedrich von 
Saldern (1732–1780) dargestellt haben d�rfte und das auf einem Photo des Salons 
aus den 1930er Jahren zu erkennen ist. Das Bild gilt seit 1945 als verschollen. Aus 
gleicher Zeit etwa (um 1780, nach dem Tode des Sohnes Wilhelm 1777) stammt 
die gl�cklicherweise erhaltene Silhouette, die seine Witwe Sophie Eleonore von 
Saldern-Plattenburg geb. von Dannenberg (1753–1818) mit ihren vier Kindern 
zeigt: 1. den Stammvater des Plattenburger Astes Friedrich (1771–1835), den sp�-
teren Deichhauptmann, 2. den Stammvater des Damerower Astes Carl (1773–
1852), 3. die Tochter Charlotte (1774–1834), die einen Herrn von Boehmer heira-
tete und 4., auf dem Scho� der Mutter, den Stammvater des Astes Vehlgast Hein-
rich (1779–1850). Derartige Silhouetten waren weit verbreitet und fanden getuscht 
oder als Scherenschnitt, als Einzel- oder Gruppenportr�t, besonders gern Eingang 
in die Stammb�cher oder Scherenschnitt-Alben der vornehmen Gesellschaft. Sie 
wurden aber auch gerahmt als Wandschmuck in den Wohnr�umen der Herrenh�u-
ser aufgeh�ngt. Von der dritten Frau des Magdeburger Gouverneurs und preu�i-
schen Generals der Infanterie Friedrich Christoph von Saldern, Bernhardine von 
Saldern geb. von Borck (1743–1831), ist beispielsweise ein solcher Silhouetten-
schnitt in einem Stammbuch-Album eines Magdeburger Buchh�ndlers des 18. 
Jahrhunderts erhalten.40 Er erg�nzt die beiden au�erdem noch bekannten Portr�ts 
der Ehefrauen des Generals, die sich fr�her in Brallentin (Pommern) und Kuners-
dorf (Oderland) befanden.41

Unter den �brigen Gem�lden und Stichen auf der Plattenburg befanden sich 1780 
auch viele St�cke, die bis 1945 noch dort nachweisbar waren, wie beispielsweise 

38 Ebenda Nr. 6226, Inventar �ber den Nachla� von Hans Georg von Saldern (1732–1780).
39 Ebenda Nr. 6226.
40 Vgl. Stadtbibliothek Magdeburg, Scherenschnittalbum 1772–1798, Sign. A 900.
41 Der General von Saldern war dreimal verheiratet. Die zweite Frau war Wilhelmine von Borck 

(1742–1766). Nach ihrem fr�hen Tode verm�hlte sich der General 1767 ein drittes Mal, und zwar 
mit Bernhardine von Borck (1743–1831), der Schwester seiner zweiten Gemahlin, die sp�ter als 
Witwe in dem sogenannten „Palais Saldern“ Unter den Linden in Berlin lebte, das aus der Erb-
schaft ihres Vaters stammte. Ein �lgem�lde der dritten Gemahlin befand sich bis 1945 im Schlo� 
Kunersdorf bei Wriezen im Besitz der Frau von Arnim geb. von Oppen. 
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das gro�formatige eindrucksvolle Gem�lde „Der Tod Abels“ nach Guido Reni, das 
auf dem sogenannten Vorplatz vor dem Ahnensaal im 1. Obergescho� hing. Vor 
allem handelte es sich nach diesem Inventar um Gem�lde mit biblischen Motiven, 
Darstellungen der griechischen Mythologie, Stilleben (mit Wildbret u. a.), Bauern-
st�cke, Landschaften (z. T. noch auf Holz gemalt), Jagdszenen, historische The-
men, Tierbilder, Phantasiemotive, Allegorien (z. T. auf Friedrich den Gro�en und 
Prinz Heinrich von Preu�en, die 4 Tageszeiten, die 12 Monate, die 4 Temperamen-
te, die 5 Sinne), unz�hlige Kupferstiche vor allem mit Stadtansichten und vielen 
anderen Motiven, 2 Gem�lde, den Marcusplatz in Venedig darstellend, „ein gro�es 
St�ck von Vieh und gefiederten Tieren, eine Landschaft von der Viehzucht, ein 
St�ck einen Felsen und einige Wasserf�lle vorstellend ...“ u. v. a.42

Die zahlreichen, z. T. kunstvoll montierten Jagdtroph�en, die als Schmuck der 
herrschaftlichen Wohn- und Repr�sentationsr�ume dienten, wurden in den Inventa-
ren des 18. Jahrhunderts wie die Bilder unter der Rubrik „Schildereyen“ zusam-
mengefa�t. 1780 waren noch „14 St�ck Hirsch K�pfe von Bildhauerarbeit mit Ge-
weihen, 2 alte dito [und] 4 dergleichen K�pfe mit Rehgeweihen“ vorhanden. Auf 
einigen guten Plattenburger Interieur-Photos aus der Zeit um 1910/20 sind sie noch 
in gro�er Anzahl zu erkennen.43 Die Aufh�ngung dieser pr�chtigen barocken Tro-
ph�en und ihre Montierung auf Wildk�pfen aus Holz oder Stuck war eine beson-
ders im 17. und 18. Jahrhundert beliebte und auch in der Mark Brandenburg weit 
verbreitete Form der Repr�sentation und Innendekoration. Abnorme, also mi�-
gebildete Geweihe (sogenannte Monstr�sen) waren darunter eine besondere Rarit�t 
und wurden oft auch auf Gem�lden und Kupferstichen als besondere Kuriosit�t 
dargestellt. Man findet derartige Geweih- und Skulpturensammlungen heute vor al-
lem noch in den Jagdschl�ssern Augusts des Starken von Sachsen, besonders im 
Schlo� Moritzburg, wo sich die wohl bedeutendste europ�ische Troph�ensamm-
lung dieser Art befindet.44 Die in Plattenburg vorhandenen, in naturalistischen For-
men aus Holz geschnitzten und farblich gefa�ten Wildk�pfe standen in ihrer Aus-
f�hrung anderen Barockplastiken in nichts nach und waren ganz hervorragende 
Bildhauerarbeiten. Sie waren zuletzt als Schmuck der Eingangshalle und des Vor-
platzes zum Ahnensaal in Plattenburg erhalten. Leider sind alle diese Troph�en 
nach 1945 verschwunden.
Auch auf den anderen Saldern’schen G�tern (Wilsnack, Klein Leppin, Damerow, 
Vehlgast, Klein Mantel, Ringenwalde etc.) gab es in den herrschaftlichen Wohn-
h�usern und z. T. auch den Patronatskirchen Ahnenbilder. Oft waren auch alte Ko-
pien bzw. Wiederholungen nach den in Plattenburg von den �lteren Generationen 

42 BLHA, Rep. 37 Plattenburg-Wilsnack Nr. 6226.
43 Ebenda.
44 Vgl. hierzu besonders Ralf Giermann: Die Geweihsammlung August des Starken im Schlo� Mo-

ritzburg. Moritzburg 1993.
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vorhandenen Originalen darunter, so z. B. in Ringenwalde. Die Kunstdenkm�ler 
des Kreises Templin (1937) erw�hnen einige alte Familienbilder: „Fast lebensgro-
�es Bild des Burchard v. Saldern, auf Holz gemalt. Der Dargestellte in ganzer Fi-
gur und spanischer Hoftracht (schwarz) in einem Innenraum; am Unterteil ein 
Querstreifen, an dem er noch einmal mit seiner Familie dargestellt ist, seine Frau 
eine geb. Schulenburg. Zweite H�lfte des 16. Jh. Das Bild stammt aus dem Braun-
schweigischen.“45

Selbst von dem aus der alten braunschweigischen Linie (Henneckenrode) stam-
menden preu�ischen General Heinrich von Saldern (1694–1745), der allerdings 
durch den Besitz des Gutes Garz (bei Kletzke, 1646 vom Gro�vater erworben) und 
durch die Ehe seines Gro�vaters Burchard von Saldern-Henneckenrode (1608–
1662) mit einer Tochter des Burchard von Saldern-Plattenburg (1568–1635) 
durchaus zum nahen famili�ren Umfeld z�hlte, gab es ein sehr gutes Kniest�ckpor-
tr�t nach dem im Potsdamer Stadtschlo� ehemals vorhandenen Original von Jo-
hannes Harper (1688–1746).46 Es hing zuletzt im Herrenzimmer auf der Platten-
burg und geh�rt zu den wenigen nach 1945 geretteten Plattenburger Familienbil-
dern, w�hrend das Potsdamer Original als Kriegsverlust gilt.47

Aus dem Haus Dessau sind u. a. zwei reizende Pastelle vom anhalt-dessauischen 
Kammerherrn Heinrich von Saldern (1779–1850) und seiner Frau Wilhelmine geb. 
Glafey (1776–1829) erhalten, die im Stile des um 1800 sehr popul�ren Portr�tma-
lers Johann Heinrich Schr�der (1756–1812) gehalten sind und laut dem Kunst-
denkmalinventar von 1937 nach Bode von dem j�ngeren Tischbein gemalt wur-
den.48 Sie entstanden in der Zeit der Verm�hlung der Dargestellten, die 1799 in 
Dessau stattfand. Beide Bilder erw�hnt auch der Kammerherr Otto von Saldern 
(1802–1880) in seinen Lebenserinnerungen. „Auf uns Kinder aus jener Zeit �ber-
gegangene gute �lbilder, zeigen meine Mutter als vollendete liebliche Sch�nheit 
und mein Vater ist das Bild eines jugendlichen frischen m�rkischen Edelman-
nes.“49 Otto von Saldern (1802–1880) verm�hlte sich 1829 mit Louise von Eckard-

45 Heinrich Jerchel (Bearb.): Die Kunstdenkm�ler des Kreises Templin. Berlin 1937, S. 136.
46 Vgl. Stiftung Preu�ische Schl�sser und G�rten Berlin-Brandenburg (Hrsg.): Zerst�rt. Entf�hrt. Ver-

schollen. Die Verluste der preu�ischen Schl�sser im Zweiten Weltkrieg. Gem�lde I, bearbeitet von 
Gerd Bartoschek und Christoph Martin Vogtherr. Potsdam 2004, S. 211–212.

47 Bis 1945 hing auch im E�zimmer des Wilsnacker Schlosses ein Portr�t des Generals Wilhelm von 
Saldern. Ob es eine Kopie der Fassung von Johann Harper (1688–1746) war, ist unbekannt.

48 Vgl. KDM Templin (wie Anm. 45), S. 136. Zum Maler Schr�der vgl. besonders: Verein Histori-
sches Paretz e. V. und Stiftung Schl�sser und G�rten Potsdam-Sanssouci (Hrsg.): Johann Heinrich 
Schr�der (1757–1812). Preu�ische Portr�ts, Ausstellungskatalog. Potsdam 1994; Marieluise Span-
genberg, Der Meininger Portr�tmaler Johann Heinrich Schr�der (1757–1812). Monographie und 
Werkverzeichnis. Meiningen 1995.

49 Vgl. Lebens-Beschreibung des Herzoglich Anhaltischen Kammerherrn Otto von Saldern (1802–
1880), maschinenschriftliches Manuskript. Brallentin 1936, S. 2 (nach dem handschriftlichen Ori-
ginal von 1874).
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stein, von der es eine Kr�ger’sche Zeichnung gab.50 Aus der Linie Ringenwalde 
gibt es vom Stifter Kammerherr Graf Hermann von Saldern-Ahlimb (1801–1854) 
und seiner Frau Louise Wilhelmine Caroline geb. von Ahlimb (1808–1876) zwei 
Kniest�ckportr�ts (�l auf Leinwand), die um 1830 von Franz Kr�ger (1797–1857) 
gemalt wurden.51 Alle vier Portr�ts sind sp�ter �brigens von G. Tetzlaff f�r Bral-
lentin kopiert worden. Von Franz Kr�ger gab es in Ringenwalde �brigens noch ei-
ne farbig geh�hte Bleistiftzeichnung, datiert und signiert: „Kr�ger 1850“.52 Zwei 
weitere Portr�ts (ein Aquarell und eine Zeichnung) wurden in der Kunstgeschichte 
bisher ebenfalls Franz Kr�ger zugeschrieben, wovon nach j�ngster Meinung aber 
wohl nur eine Zuschreibung, und zwar die f�r die Zeichnung, zutreffend sein d�rf-
te. Dargestellt ist eine Oberhofmeisterin von Saldern. Die Zeichnung befand sich 
1910 im Besitz des Generalmajors von Trotha in Dessau.53 Ein ausdrucksstarkes 
rundes Brustbild (�l auf Leinwand) mit dem Portr�t des Grafen Hermann von Ah-
limb-Saldern (1828–1889), das ihn etwa 30j�hrig in schwarzem Zivilrock, mit wei-
�er Halsbinde und dem wei�en Kreuz des Johanniterordens auf der linken Brust 
zeigt, ist ebenfalls im Original erhalten.
Wie k�nstlerisch schwach die Brallentiner Kopien im Gegensatz zu den Originalen 
sind, zeigt besonders ein Vergleich der Kopie des Portr�ts der Luise von Saldern-
Plattenburg geb. von Boehmer (1773–1826) mit dem erhaltenen Plattenburger Ori-

50 Die Eltern der Braut waren Freiherr von Eckardstein und Baronesse Charlotte von Loen. Das Ehe-
paar hatte f�nf T�chter, von denen die j�ngste mit Otto von Saldern verm�hlt war. Die �lteste 
Schwester, Amelie, heiratete Baron von Jena auf Nettelbeck in der Prignitz. Die drei anderen 
Schwestern waren: Ida, verm�hlt mit Baron von Rosenberg-Lipinsky (Schlesien), Agnes, verm�hlt 
mit dem Rittergutsbesitzer von Beulwitz (war Witwer und lebte auf dem Gut seiner ersten Frau mit 
zwei Kindern in der Prignitz) und Hanny, verm�hlt mit dem Grafen P�ckler-Schedlau in Schlesien.

51 Vgl. KDM Templin (wie Anm. 45), S. 136.
52 Ebenda, S. 136.
53 Vgl. Max Osborn: Franz Kr�ger. Bielefeld und Leipzig 1910, S. 98 und Abb. 64 (K�nstler-Mono-

graphien; 101) (dort noch als Frau v. Trotha gef�hrt); Norbert Michels (Hrsg.): „ich kann nicht 
dichten, bin nur Maler“. Franz Kr�ger zum 200. Geburtstag, bearbeitet von Thomas Besing. Wei-
mar 1997, S. 52, 83 (Katalog der anhaltischen Gem�ldegalerie; 5); Walter Weidmann: Franz Kr�-
ger. Der Mann und das Werk. Berlin 1927; Stiftung Preu�ische Schl�sser und G�rten Berlin-
Brandenburg (Hrsg.): preu�isch korrekt, berlinisch gewitzt. Der Maler Franz Kr�ger 1797–1857. 
Ausstellungskatalog. M�nchen, Berlin 2007. Otto von Saldern-Vehlgast (1802–1880) war anhalti-
scher Kammerherr am Hof in Dessau und seit 1829 mit Louise Freiin von Eckardstein (1810–1855) 
verm�hlt. Ob es sich bei der Oberhofmeisterin von Saldern um diese Louise von Saldern handelt, 
bleibt unklar. Thomas Besing (Dessau) weist diese Zeichnung Alwine von Saldern (1796–1867) zu, 
die 1817 Hofdame der verwitweten Herzogin Christiane Amalie von Anhalt-Dessau wurde und mit 
Friedrich Erdmann von Saldern verm�hlt war, allerdings in der Saldern’schen Genealogie (vgl. 
Detlef Schwennicke, 2001) nicht auftaucht. Zeitlich w�re diese Zeichnung in die zweite H�lfte der 
1820er Jahre zu datieren. Es gibt eine Brallentiner Kopie von 1918 (G. Tetzlaff), die dieser Alwine 
von Saldern geb. von Oppel mit dem Vermerk „wahrscheinlich“ zugeschrieben wird. Der famili�re 
Bezug zu der Kr�gerschen Zeichnung ist aber trotz vager Zuschreibungen gegeben, denn ein Sohn 
aus dieser Ehe, Heinrich von Saldern (1838–1902), verm�hlte sich 1871 mit Pauline von Trotha 
(1850–1946). 
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ginal, einem feingliedrigen, zarten Pastell der Zeit um 1810, das stilistisch eben-
falls eng mit den Arbeiten Johann Heinrich Schr�ders verwandt ist. Das Gleiche 
gilt auch f�r die Kopie des Portr�ts des Matthias von Saldern (1508–1575).
In der Wilsnacker Kirche hat sich bis heute ein sch�nes barockes Wandepitaph in 
reicher Schnitzarbeit mit einem auf Leinwand gemalten zentralen Oval-Portr�t des 
Matthias von Saldern (1650–1680) aus der Zeit um 1680 erhalten. Das Bild wurde 
1917 laut Signatur von P. Wolff-Zamzow stark restauriert und wirkt in seiner Aus-
strahlung eher steif, d�rfte ansonsten wohl aber ein altes Portr�t aus der Zeit sein. 
Es existiert eine weitere Fassung dieses Portr�ts (ebenfalls oval), die nach 1945 aus 
dem Schlo� Wilsnack geborgen wurde. Auch f�r die Brallentiner Sammlung diente 
diese Version offenbar als Vorlage. Im Haus Wilsnack gab es daneben auch sehr 
gute zeitgen�ssische Portr�ts und Kupferstiche des seinerzeit popul�ren friderizia-
nischen Generals und Gouverneurs von Magdeburg Friedrich Christoph von Sal-
dern (1719–1785).54 Aus der �bern�chsten Generation hat sich aus Wilsnack wei-
terhin noch ein sehr sch�nes Pastellbildnis des jungen Friedrich von Saldern 
(1798–1876) mit Verdienst-Medaille der Befreiungskriege erhalten, das nach 1945 
geborgen wurde und im Depot des M�rkischen Museums in Berlin landete. Es 
wurde Mitte der 1990er Jahre an die Familie von Saldern herausgegeben. Ein in 
Wilsnack von ihm einst vorhanden gewesenes Altersbild ist von G. Tetzlaff f�r 
Brallentin kopiert worden. Unter den sechs �lbildern, die 1946 von Friedrich Chri-
stoph von Saldern aus einem Wilsnacker Versteck �ber die gr�ne Grenze in Si-
cherheit gebracht werden konnten, geh�ren neben dem oben bereits erw�hnten 
Bildnis des Generalleutnants Friedrich Christoph von Saldern auch ein Bild des 
letzten Besitzers von Wilsnack, Achaz von Saldern (1881–1962), das ihn im Zivil-
rock, 40j�hrig, als Landrat des Kreises Habelschwerdt in Schlesien zeigt und das 
bei seiner Rettung 1946 aus dem Rahmen geschnitten werden mu�te.55

54 Vgl. Carl Friedrich Pauli: Leben gro�er Helden des gegenw�rtigen Krieges, Teil 3–4, Halle 1759, 
S. 43–70; Bernhard von Poten: Friedrich Christoph von Saldern. In: Allgemeine Deutsche Biogra-
phie, Bd. 30; Kurt von Priesdorff: Soldatisches F�hrertum. Bd. 1, Hamburg 1936, S. 271, 407–408, 
475–479; Kurt von Priesdorff: Saldern der Exerziermeister des Gro�en K�nigs. Hamburg 1943 
(darin mehrere Abbildungen von Portr�ts, u. a. eines guten Jugendbildnisses von 1744 als Kapit�n 
im Leibregiment des K�nigs im Gutshaus Klein Mantel). Nach dem Wilsnacker H�ftst�ck als Gou-
verneur von Magdeburg entstand sp�ter ein weit verbreiteter Kupferstich. Drei weitere Kupfersti-
che bzw. Radierungen, u. a. von D. Berger und W. H. Mewes, die ihn schon mit dem Schwarzen 
Adler-Orden zeigen, sind au�erdem �berliefert und publiziert.

55 Die auf einem Speicher versteckten Portr�ts mu�ten damals aus ihren Rahmen geschnitten und auf-
gerollt werden, um kein Aufsehen bei der Evakuierung zu erregen. Der kriegsverletzte Friedrich 
Christoph von Saldern war mit einem Freund in Wilsnack, um die Portr�ts aus dem Versteck zu ho-
len. Mit einem Pferdefuhrwerk durchbrach er dann an der Grenzlinie zum westlichen Sektor im Ga-
lopp eine v�llig verwirrte russische Einheit und gelangte unbeschadet mit den Portr�ts in den We-
sten. Au�erdem gelang ihm auch die Rettung der wichtigen alten Lehns-Urkunden aus dem 16. 
Jahrhundert, die sein Vater vor Kriegsende in einer gro�en Eisentruhe auf dem Werder (jenseits der 
Elbe) versteckt hatte. Die Urkunden wurden um 2000 dem als Depositum im Brandenburgischen 
Landeshauptarchiv Potsdam lagernden Familienarchiv zugef�hrt.
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Noch sind die vorhandenen Leichenpredigtsammlungen des 16. bis 18. Jahrhun-
derts nur ungen�gend hinsichtlich darin enthaltener Portr�tstiche von Familienmit-
gliedern �berpr�ft worden, um hier�ber umfassende Angaben machen zu k�nnen. 
Wir werden jedoch nicht fehl gehen in der Annahme, dort noch das eine oder ande-
re Bildnis entdecken zu k�nnen. Die als Kupferstich den Leichenpredigten beige-
gebenen Portr�ts gehen in der Regel auf vorhandene �lbildnisse zur�ck.56

In �lterer Zeit, als die portr�t�hnlichen halbplastischen Figurengrabsteine des 16. 
und 17. Jahrhunderts gebr�uchlich waren, d�rften wohl ebenso die vorhandenen 
Portr�ts in den Herrensitzen oder entsprechende Kupferstiche, die man problemlo-
ser als die �lbilder den Werkst�tten zuleiten konnte, den Bildhauern als Vorlage 
gedient haben. Nicht ausgeschlossen ist ebenso, da� man sp�ter umgekehrt auch 
die Darstellungen auf den Figurengrabsteinen als Vorlage f�r neue Portr�ts genutzt 
hat. Dieser Zusammenhang wird in Plattenburg besonders an den beiden Portr�t-
kopien mit den Bildnissen der Anna von Saldern geb. von Klitzing und des Jakob 
von Saldern deutlich. Beide erhielten einen Figurengrabstein aus Sandstein an der 
Westfassade der Kirche in Gro� Leppin, als die Kirche um 1600 zun�chst als Grab-
lege f�r die Familie von Saldern diente, bevor dann in der Wilsnacker Kirche eine 
Seitenkapelle als Gruft eingerichtet wurde. Der in Plaue an der Havel in der Pfarr-
kirche erhaltene Figurengrabstein f�r Matthias von Saldern mit seinem eindrucks-
vollen ganzfigurigen Bildnis in Plattenr�stung geht auf eine andere Vorlage als das 
erhaltene Brustbild aus der Plattenburg zur�ck, zeigt aber im Portr�t selbst gr��te 
�bereinstimmung der Gesichtsz�ge. Der in der St. Ulrichskirche zu Magdeburg 
1595 errichtete Grabstein f�r seine Witwe Gertrud von Saldern ist dagegen leider 
nicht erhalten und ebenso wenig durch �ltere Abbildungen �berliefert. Leider ist 
ihr auf der Plattenburg einst vorhandenes Bildnis wohl 1945 (oder fr�her?) unpho-
tographiert verloren gegangen und wurde vor 1945 im Gegensatz zu dem Portr�t 
ihres Mannes offenbar auch nicht f�r die Brallentiner Sammlung kopiert.
Au�er dem auf mehreren Plattenburger Innenaufnahmen (vor 1945) vom soge-
nannten Vorplatz, dem Vorraum zum Ahnensaal, teilweise sichtbaren gro�formati-
gen �lbild von Kain und Abel sind leider keine weiteren Bilder mit mythologi-
schen Inhalten nachweisbar oder durch Interieuraufnahmen bildlich �berliefert. Zu 
einem kuriosen Ahnenbild, das Melchior August von Saldern (1693–1748) auf der 
Jagd darstellt, liefert Richard Rudloff eine kurze Anekdote: Es hat die etwas r�tsel-
hafte Inschrift „Schnack vohr den D�nner J. F. Liero 1742. ‚Schnack vohr den 
D�nner’ wird eine Redensart Melchior August’s gewesen sein und hat hier auf  
dem Bilde wohl den Sinn, da� die darauf dargestellten Jagderlebnisse wohl f�r das 
nachfolgende Jagddiner (= d�nner) den Gespr�chsstoff abgeben sollten; wobei wir 

56 Vgl. Uwe Czubatynski: Prignitzer Leichenpredigten in den Best�nden der Herzog August Biblio-
thek Wolfenb�ttel. In: Kirchengeschichte und Landesgeschichte. Gesammelte Aufs�tze. 3., erg�nz-
te Auflage. Nordhausen 2007, S. 391–396.
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vielleicht an das sogen. ‚J�gerlatein’ denken d�rfen. Nach anderer Ansicht soll die 
dargestellte Person der J�ger Liero sein.“57

Von den unz�hligen Landschaften und Stilleben fehlt ebenfalls jede Spur, und auch 
auf den wenigen alten Innenphotos aus den letzten Jahrzehnten vor 1945 sind sie 
kaum auszumachen. Von den vielen einst vorhandenen religi�sen Bildern scheinen 
nur zwei �lbilder gerettet zu sein. Sie werden in der Einlieferungsliste an das M�r-
kische Museum 1947 erw�hnt (jeweils „ein Oelbild einer heiligen Szene in lebhaf-
ten Farben“ und als „gro�e St�cke“).58 Das Inventar der Kunstdenkm�ler f�r die 
Westprignitz von 1909 hebt auf der Plattenburg allein zwei wohl zeitgen�ssische 
Gem�ldekopien nach Bildern von Lucas Cranach d. �., die biblische Motive zeig-
ten (u. a. Judith mit dem Haupt des Holofernes, 1568), aus der Masse des Inventars 
hervor. Diese beiden Bilder waren aber vermutlich nicht Alt-Plattenburger Inven-
tar, sondern stammten aus dem Besitz des Freiherrn von Eckardstein, der damals 
als Gutsp�chter auf der Burg seinen Wohnsitz hatte. Ihr Schicksal ist ungekl�rt.59

Der um die Familiengeschichte sehr verdiente Otto von Saldern-Brallentin (1876–
1948) lie� zu Beginn des 20. Jahrhunderts von den Malern G. Tetzlaff und v. Ame-
rongen f�r sein Schlo� Brallentin in Pommern (Kreis Stargardt) eine vollst�ndige 
und im Format einheitliche Ahnengalerie nach den in Plattenburg und auf den an-
deren Saldern’schen G�tern befindlichen Originalen bzw. alten Kopien und nach 
anderen greifbaren alten Vorlagen (Leichenpredigten, Epitaphien, alten Stichen) 
anfertigen. Diese sogenannte „Otto-Sammlung“ besteht ausschlie�lich aus gleich-
formatigen �lbildern, auf Leinwand gemalt, welche einheitlich durchnumeriert 
wurden. W�hrend von den Plattenburger Bildern das Jahr 1945 nur ganz wenige 
Gem�lde (darunter 7 im M�rkischen Museum Berlin, u. a. die beiden ganzfigurigen 
Bildnisse von Burchard und Agnes von Saldern)60 �berstanden, konnte die Brallen-
tiner Sammlung �ber den Treck in den Westen komplett gerettet werden und hat 
sich dadurch bis heute im Besitz der Familie von Saldern erhalten und wurde gr��-
tenteils bis 2004 im Stadtmuseum Salzgitter, Schlo� Salder deponiert und teilweise 
auch ausgestellt.61 Auch die wenigen 1945 in Wilsnack geretteten Ahnenbilder be-

57 Vgl. R[ichard] Rudloff: Plattenburg und die Familie von Saldern. Pritzwalk [1926], S. 35 (Prignit-
zer Volksb�cher; 64/65).

58 Kopie des Briefes von Otto von Saldern an den Direktor des M�rkischen Museums Walter Stengel 
vom 4.12.1947 im Archiv des Autors. Die darin erw�hnten Ahnenbilder und kunsthandwerklichen 
Inventarst�cke befanden sich zun�chst in der Sammelstelle im Ermeler-Haus in Berlin, bevor sie in 
das M�rkische Museum Berlin �berf�hrt wurden.

59 Vgl. KDM 1909, S. 253, Tafel 31 und 32. Die Familie von Eckardstein sa� damals auch auf dem 
nahen Kletzke, das aber 1910 an die Familie M�ller verkauft wurde. Plattenburg geh�rte in jenen 
Jahren dem Ritterschaftsdirektor Siegfried von Saldern (1843–1913).

60 Vgl. Walter Stengel: Alte Wohnkultur in Berlin und in der Mark im Spiegel der Quellen des 16.–
19. Jahrhunderts. Berlin 1958, S. 12 und Abb. 6 und 7.

61 1968 und 1979 wurden f�nf der dort ausgestellten Portr�t-Kopien der Brallentiner Sammlung bei 
einem Einbruch gestohlen. Es handelt sich um die Tetzlaff-Kopien von: Burchard v. Saldern und 
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finden sich heute bei der Familie. Vier davon gelangten nach 1945 zun�chst als 
Bergungsgut in das Depot des M�rkischen Museums Berlin, sie wurden Mitte der 
1990er Jahre nach Anmeldung entsprechender Restitution an die Familie von Sal-
dern zur�ckgegeben. Ein gro�es �lgem�lde aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, den 
Stammbaum der Familie von Saldern darstellend, hing bis zu seiner Zerst�rung 
(1945) im Ahnensaal der Plattenburg; ein entsprechendes Gem�lde ging 1945 auch 
in Wilsnack unter. Zumindest von dem Plattenburger Stammbaum ist aber ein um 
1900 entstandenes Photo erhalten.62

Anhang

Inventar-Ausz�ge betreffend die Bildersammlungen nach den Akten im Brandenbur-
gischen Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 37 Plattenburg-Wilsnack

a) 1709, Nachla� Hans Adam von Saldern (Nr. 6166)
„Die Portraite zum Geschlecht und Hause geh�rig
1. Matthias v. Saldern primi acquizentis gem�lde
2. de�en Gemahlin von Haake. NB. Diese beyde st�cke hat der Herr Hoff-Rath zu sich neh-
men la�en
3. Burchardt von Saldern so der avus gewesen
4. dessen Gemahlin Agnes von der Schulenburg
Noch vierzehn St�ck allte gem�hlde so zu dem Hause Plattenburg geh�ren und von der Sal-
dern’schen Familie sein sollen, darunter des Herrn Hoffraths Gem�hlde zweymahl sich fin-
det, wie er in seinen jungen, auch erwachsenen Jahren abgemahlet worden. Noch:
- Markgr. Sigismunds Portrait
- Gustavi Adolphi portr. K�nigs in Schweden
- des defuncti Han� Adams portr.
- sechs neue gem�hlde einiger guter Freunde
- noch des Herrn von Ingersleben gem�hlde
- eine Schilderey mit einer gr�n-taffeten Decke, worunter po�ierliche St�cke gemahlet.“

b) 1752, Nachla� des Obristwachtmeisters Johann Friedrich von Saldern (Nr. 6207)
Die auf der Burg vorhandenen „Schildereyen“ (also Bilder und Portr�ts) werden im Inventar 
unter Rubrik M�bel raumweise erfa�t:
1. im Kabinett: 1 kleines Portr�t auf dem Kamin;
2. auf dem Hausflur: 1 Portr�t von Johann Heinrich Liron;
3. in der Hofstube (vermutlich der heutige Rittersaal): 2 gro�e Lustst�cke, 1 Jagdstilleben 
(„Wildpret vorstellend“), 1 Bild „Vogelwerk vorstellend“, 4 „diverses gemahlet“, 1 Bild 

seinen beiden Frauen v. Klitzing und v. d. Schulenburg, seinem Bruder Jakob v. Saldern und der 
Anna Catharina v. Saldern geb. v. Hammerstein.

62 Archiv des Prignitz-Museums Havelberg. Es handelt sich dabei um mehrere vom Atelier B�hnisch 
(Havelberg) um 1900 angefertigte Au�en- und Innenaufnahmen der Plattenburg. Der gemalte 
Stammbaum steht in der Tradition der seit dem 16. Jahrhundert gebr�uchlichen naturalistischen 
Darstellung und beginnt mit dem sagenhaften Ritter Sieghart de Rossi, der 718 aus Italien nach 
Deutschland kam. Er ist als Liegefigur unterhalb des Baumstammes, als Ahnherr des Geschlechts 
in R�stung und vor dem Hintergrund einer bergigen Landschaft dargestellt.
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mit „Reph�hnern“, 3 indianische St�cke, 1 Bild mit der „Historie von Johannis Enthaup-
tung“, 3 Portr�ts und auf dem B�fett standen „2 Allabasterne Bilder oder Statuen“;
4. im Galeriekabinett: 36 „schwartze und wei�e Bilder“ in schwarzen Rahmen, 22 kleine ro-
te „Statuen oder Puppen“ auf dem Kamin;
5. in der Galerie selbst: 10 geschnitzte Hirschk�pfe mit Geweihen (darunter ein Elch), 4 
Rehk�pfe mit Geweih, 2 gro�e Gem�lde, das eine einen Ziegenbock und das andere einen 
Hahnenkampf darstellend, 11 kleine Bilder in der oberen Reihe, 18 kleinere (u. a. mit Stadt-
ansichten) in der unteren Reihe sowie 44 Bilder, „so noch kleiner hangen allenthalben zwi-
schen die andern“;
6. im �stlichen Galeriekabinett: 2 l�ngliche Bilder mit Ansichten von Rom und Paris sowie 
28 kleine Bilder (davon stehen 3 auf einem kleinen Tisch);
7. im Saal: 5 Portr�ts, 28 Bilder in schwarzem Rahmen;
8. in der Kaminstube (rechter Hand vom Saal gartenw�rts): 1 Kamin-St�ck;
9. in der Kammer beim Saal: 1 „Mannsportrait mit verguldeten Rahmen“, 1 „rundes Frau-
ens portrait“, 1 Portr�t K�nig Friedrichs I. in Preu�en;
10. in der Herrenstube: 2 Portr�ts, 1 Portr�t auf Blech;
11. in der Bischofsstube: 2 lebensgro�e Portr�ts von Burchard von Saldern und seiner Ge-
mahlin Agnes von der Schulenburg, 1 Portr�t des Matthias von Saldern und 1 Portr�t seiner 
Gemahlin Gertrud von Haake in kleinem Brustst�ck, 10 Portr�ts, „worunter die Herren 
Gebr�der von Saldern“;
12. in der Kammer an der Bischofsstube: 1 gro�es Lustst�ck, ein Portr�t K�nig Friedrich 
Wilhelms I. in Preu�en, 1 schlechtes Gem�lde;
13. in der Kammer bei des seel. Herrn Majors Stube: 1 Portr�t „so ein Camin St�ck“

c) 1780, Nachla� Hans Georg Friedrich von Saldern (Nr. 6226)
1. Der Tod Abels
2. die 5 Sinne ein Bauer St�ck
3. der Schornsteinfeger
4. die Verleugnung Petri
5. die Abnahme Christi vom Creutze etwas schadhaft
6. 4 st�ck der Sabiner Raub und Opfer vorstellend
7. 2 kleine Jagd St�cke
8. ein kleines Bauer St�cke
9. 2 St�cke der Marcus Platz vorstellend
10. 2 Wild-St�cke
11. 2 Enten
12. 2 kleine Krieges St�cke
13. 2 kleine Bauer St�cke
14. 8 st�cke mit verschiedenen Tieren und V�geln
15. Ein betender Heiliger
16. Ein gro�es st�ck mit gefiederten Vieh
17. Ein st�ck die Kinder-Zucht vorstellend
18. Ein gro�es st�ck von Vieh und gefiederten Tieren
19. Ein Landschaft von der Viehzucht
20. 2 Landschaften von der Viehzucht
21. ein st�ck einen Felsen und einige Wasserf�lle vorstellend
22. Ein st�ck aus der Mitologie, die Venus und Cupido genant, Ein Bauer St�ck
23. 2 st�cke die Geschichte der Ester und des K�nigs Ahaspherus enthaltend
24. Ein Brust-St�ck von weinenden Petrus
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25. die Ausziehung Loths
26. 2 Historien St�cke
27. Die Enthauptung Johannis etwas sch�dhaft
28. 3 alte K�pchen
29. 2 auf Holtz gemahlene Landschaftliche St�cke
30. Ein Historisches St�ck
31. 2 J�gdest�cke
32. 2 gro�e Vieh-St�cke
33. 2 kleinere Dito von milchenden Viehe
34. 2 st�ck mit Wildprett
35. Ein kleines st�ck mit dergleichen
36. 43 st�ck alte Familien Portraits von verschiedener Gr��e, so schon mehrenteils schad-
haft sind
37. die G�rtnerey
38. 2 alte Gem�hlde auf Holtz
39. 10 st�ck illuminirte Kupferstiche verschiedene St�dte enthaltend
40. 4 st�ck in der schwartzen Kunst mit Krieges Armaturen
41. 8 st�ck ordinaire schlechte Kupferstiche
42. 13 st�ck gro�e und kleine ordinaire Kupferstiche
43. 18 st�cke von der Reitkunst
44. ein schlechter Kupferstich
45. 3 Jagd St�cke
46. die Geschichte des Alexander des Gro�en in der schwartzen Kunst
47. 6 gro�e mitologische St�cke in gla� gefast
48. 2 dergleichen St�cke der K�nig u. Printz Heinrich von Preu�en enthaltend
49. 5 kleine mitologische St�cke
50. die 4 Tageszeiten
51. 6 kleine Dito mit allerhand Figuren
52. 3 kleine St�cke von der J�gerey
53. 4 st�cke 4 K�nste enthaltend
54. 22 st�ck gantz kleine Kupferstiche von verschiedenen idees
55. 12 st�ck St�dte u. Prospecti
56. die 4 Temperamenti
57. die 5 Sinne
58. die 12 Monathe
59. 9 kleine st�cke von allerhand idees
60. 5 etwas gr��ere von allerhand idees
61. ein Grundri� von einer unbenandten Stadt

Summe der taxierten Werte der „Schildereyen“: 260 Taler 2 Groschen 6 Pfennig

Unter der Rubrik „An Hirsch- und Reh-K�pfen mit Geweihen“ werden im selben Inventar 
(1780) noch erw�hnt: „14 st�ck Hirsch K�pfe von Bildhauerarbeit mit Geweihen, 2 alte di-
to, 4 dergleichen K�pfe mit Rehgeweihen“, insgesamt mit einem Wert von 54 Talern.
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Abb. 1: Portr�t des Hans Adam von Saldern zu Plattenburg etc. (1648–1708).
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