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Einfiihrung 

Die Bcschaftigung mit hi storischen Garlcn und Griinan lagcll ist in der 
DcnkmJlpnege in den letzten Jahren intensiver erfolgt. 1111 Dcnkmalschutz
rccht werden lintel" den 8 egri Ff des schutzwi.i rdigen Ku lturdenkmals <luch diese 
Anlagen ei nbezogen. wenn § 2 I HessDSchG Park- und Gartenanlagen als 
Kulturdenkmule oder al s einen Teil davon sehUtzt und wenn § 2 11 Ziff.1 
HessDSehG den Schutzbereieh auf die Platz- und Ortsbilder einsehli e3lieh der 
damit verbundenen POanzen. Frei - und WasserOaehen erstreekt. Der Hessi
sehe Erla3 zum , Denkmalsehutz von GrUntlaehen' vom 9. August 1988 
(S tAnz .. S. 1957) fUhrt dies weiter aus. 

In der Denkmalptlege widmet man sieh jedoeh sehwerpunklmii3ig der 
Baudenkl11 ulpOege. Wird naeh \V ie vor aueh Offentlieh der sl<i ndige Verlusl an 
Bausubslanz beklugt. so vollziehen sieh die Eingriffe und Verlusle im Bereieh 
der Gartendenkmulptlege - insbesondere bei Klein- und Kleinstanlagen -
oftmals unbemerkt. Findet der hi storische Garten aber doe h e inmal ein breite
res Interesse ', so reduziert sich dieses auBerhalb der Fachkrc isc, insbesondere 
in der Gartcnliteratur. oft auf eine asthetische oder gartnerische Betrachtung 
des Bauerngartens. Auch unter stadtplanerischen Gesichtspunkten wird irn 
Eillzelfall der vorhandene Bestand erortert 2

• 

In der vorliegenden Bearbeitung soli vornehmlich de .. Besland der Gebaude 
lInd der bau lichen Gartenausstattung betrachtet werden. Eine Erfassung und 
erste Bewertung der vielfach unbeachteten ulld teil weisc unscheinbaren gar
tenarchitektoni schcn Oberreste soli an verschiedenen Beispielen erfolgen, urn 
sie einem breiteren offentlichen Interesse und einer wissenschaft lichen Be
trachtung zuzufUhren. Hierbei wird das Untersuchungsgebiet begrenzt nuf den 
ehcrnali gcll Landkreis \Volthagcn. Das Ergebni s durfle jedoch paradiglllati sch 
sein fUr den Befund in der Region. 

Gartenarchitektoni sche Anlagen groBeren Ulllfangs. gemessen an dem 
Bergpark Wilhelmshohe. der Karl saue oder dem Park von Sehl03 Wi lhelms
Ihal findet man im ehernali gen Landkreis Wolfhagen nicht. Die hier vorhande
Ilen Park- und GaJ1enanlagen sind in Anlage und UIllf3ng wesentlich beschei
dener. jedoeh niehl weniger reizvoll. Sofern ihr Besland noeh vorhanden oder 
der ehemalige Umfang festste llbar ist. zeigt sich ei n zunachst verwirrend 
vie lfaltiges Bild . Nur in wenigen Hillen liegt eine Gcsallltan lage vor. Oft 
macht die Vielzahl klei ner architektonischer Detail s den besonderen Reiz der 
ortlichell Situation 3US. 

Parkanlagen 
Zu den Anlagen im Parkstil sind diejen igen zu rechnen. die im Zusal11men

hang mil den adeli ge ll Herrensitzen errichtet worden sind. Dies sind vornehlll-
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li ch Escheberg und Riede. Klei ne re Anlagen befinden sich in Laar. Wene
si ngen und Wolthagen. 

E sc h eberg, im 19. lahrhundert bekannt geworden als Aufenthaltsort be
deutender KUnstler, besitzt e ine kleine Parkanlage zwischen SchloB, Orangerie 
und e inem Bachl auf. Die A nlage wurde durch den k(jrzlich verstorbenen 
EigentUmer, Baron Raban von de r Malsburg, bereits vor vie len l ahren auf 
Wide rruf del' Offentlichkei t zuganglich gemacht . 

Entstanden ist di e Anl age im 18. l ahrhundert als regelmaBiger Ro ko kopark, 
der die vom SchloB ausgehende Minelachse fort setzte und in e inem um 1800 
e rrichteten Pavilio n - de r durch aufstandi sche Baue rn in 1848 zersto rt wurde 
se inen AbschluB fand . Hinter dem Gutshof lag am Berghang e ine weitere 
Gartenanlage, die heute nicht mehr vorhanden is!. Ei ne Sepi azeichnung des 
fr(jhen 19. lahrhunderts ze igt diesen Gartenteil mit e ine r rechteckigen, wohl 
mauerumschlossenen Fassung, e iner Eckbebauung seitli ch des Zugangs sowie 
ei nem Mittelpavillon mil SeitentlUgeln an der h6chsten Ste lle des Gartens. 

Auch an der SUdseite des Schlosses befand sich e in Rokokogarten mit zwei 
durch Gefalle miteinander in Verbindung stehenden Teichen. Zu Begi nn des 
vo ri gen l ahrhunderts wurde die Anlage zwischen SchloG bzw. Gutshof und 
dcm Bachlau f a ls eng lischer Garten umgestalte t ~ . 

Wahrend Ernst OUo von der Malsburg nach dem Zusammenbruch des 
Kbnigre ichs Westpha len in kurhessischen Dienstcn zum Regierungsassessor 
e rnannt und dann al s kurhessischer Gcschaftstrage r an den sachsischen Hof in 
Dresden geschickt wurde, schied sein jUngerer Bruder Karl Ono von der 
Mal sburg nach der Rlickkehr des Kurf(jrsten aus der Annee aus und lieS sich 
daue rnd in Escheberg nieder. Dort schuf er in den folgenden l ahren jene 
Parkanlage im Stil des engli schen Landschaft sgartens, die noch heute das 
Ersche inungsbild Eschebergs pragt. Die wesentlichen gestalte rischen Arbe iten 
werden wohl vie r l ahre in Anspruch geno m men haben, denn der Dichter B. 
Theodor von Sydow beschre ibt in 18 17 in dem Gedicht ,Das Gut Eschebe rg' 
die neu entstandenen Parkanlagen. Die folgenden Verse, die aus der Sicht e ines 
Wanderers die Veranderungen besch re iben. sind daraus au szugsweise entnom-
men: 
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Des neu em sland ' nen Sees Spiegelj7dche 
ulld der Kaskadel1 heller S;tberscheifl, 

das sanfle Munll eln dieser Wiesenbdehe 
scheiJlt oplischer Betrug ihm fas t ZIt seil/. 

Und unwillkiirlich bleibt er silll/end stehefl, 
seil/ Auge inet zweUetnd her Imd hill, -
nie hat er hier Iloell eille Spur gesehen 

VOII dem, was eine Zauberwelt illm schien. 

A/s er VGr l ahresfri.\>f die Gegend iibersehaute. 
da war des Sees Bell 1I0eh Sump! und MoO!; 

die Bekassine, die ihr Ne.\"{ hier ballle, 
ergot~re spdr/iell III/r sein Aug' ulld 0111: 

Stall diesel' schollell breilen Pappe/giiflge 
umgabefl S/muelt Imd Bil/sen seil/en Rand, 

del' breile Wasserdamm war niedrig 1I0Clt und enge, 
a/s er illm damals gegeniiberstand. 



Dell }when Gartensaal und seine beidell Fliigel, 
das neue Treibhaus, die Orangerie, 

denneuell }lIselteich m;t seillem Felsenhiigel. 
das Gartenhaus. die schbne Cererie. 

Dell Sydo\Vs- Platz. so heim/ich und im Schatten. 
dem Wassersprudel gegelliiber dart, 

dell Aqlliidukt, die zierlichell Raballell 
sah er 1I0rher Iloc/z !lie all diesem art. 

Die gestaiterischen Elemente des Landschaftsparks, See, Kaskaden, Bach
lauf, Pappelreihen, Inseiteich mit Fel senhligel sowie als bauliche Anlagen das 
Treibhaus (Orangerie), in dessen hohem Gartensaal auch Balle statt finden 
konnten, sowie ein Gartenhaus werden erw~ihnt. AuBerdem gab es eine ahe 
Kegelbahn mit einem Themer. 

Unter diesen baulichen Anlagen ist die Orangerie, auch Teehaus genannt, 
besonders hervorzuheben , Erbaut urn 1790 und baulich verandert um 1860, 
war das zweigeschossige Gebaude auf der Sudseite ursprunglich in voller 
Hohe in schrag liegende Glasn achen aufgelost. In den beiden sch malen Eck
pavilions waren die Giirtnerwohnungen untergebracht , dazwi schen lag der 
Gartensaal, der eine verschieferte Kuppe l, heute ein Kupferdach, trug, Hier 
"im laubverzierten Glashause" feierte Karl Otto von der Malsburg im Sommer 
1822 seine Venniihlung mit Marie Toussaint aus Hanau, 

Die sudlich vorgelagerte und mit Sandsteinplatten belegte Terrasse offnet 
sich zum Park hin liber ei ne all seitige Freitreppe mit Blick auf den Teich' , 

Erweitert wurde diese Gesamtanlage durch den Neubau eines Sch losses in 
Escheberg, Kammerherr Ernst Ono von der Malsburg faBte den Entschlu B, 
,jenseits des Sees auf dem ahen Marenzenberg. der einen unvergleichlichen 
Ausblick auf das SchloB mit seinen Parkan lagen und die angrenzenden Wiilder 
bietet, ein neues Haus zu bauen und das alte dem jlingeren Bruder gegen 
Entschadigung zu liberlassen", Im Sommer 1824 war der Neubau bis zum 
letzten Stockwerk gediehen lInd mit Eichengebinden und Kranzen ge
schmlickt. Eini ge l ahre nach dem plOtzlichen Tod Ernst Ott os von der Mal s
burg am 20, September 1824 lieB Karl von der Malsburg das mit einem 
Salllenportal geschmuckte Haus wieder abbrechell . Heu te sind keine Oberreste 
von diesem Gebaude und seiner Anbindung an die Parkanlage vorzufinden5. 

Die auf einer Anhohe oberhalb Eschebergs stehende sog, Geibe lhlitte wurde 
erst lange nach den Besllchen Geibels erri chtet. Sie hat keinen eigentlichen 
Bezug zur Parkan lage im Tal. 

_!. .'. -' • ..;. ..;- ..;. 

Die Anfange des SchloBparks von Ri ede liegen im 16, l ahrhundert Noch 
heute ist im Gelande erkennbar. daB das nunmehr im engli schen Landschafts
garten gelegene SchloB liber verschiedene Sichtachsen mit in die Landschaft 
eingestrelllen Architekturen verbunden iSl. 

Eine dieser Achsen is( auf einen ca, 7 m hohen Obeli sken ausgerichtet. der 
west lich von Riede, im Wald zw ischen Klalls- lInd Steinkopf fUr die in 1774 
versto rbene Caroline Philippine Meysenbug errichtet worden is(' , 

Er steht auf einem leichten Hugel und ist beidseitig VOIl Eibenblischen 
eingerahmt. In ullmittelbarer Nahe befinden sich die Reste einer steinerncll 

175 



Sitzbank . Weitere Siehtaehsen fUhren zum Klauskopf und in den Waldort 
,J ungfernholz ' 7 . 

Di e in den eigentli chen Park noch aus meysenbug'scher Zeit eingestreuten 
Objekte wie ein Erinnerungsstein - del' sog. Teestein - von 1789 sow ie ein 
Gedenkstein von 1809, noeh deutlieher aber die Orientierungspunkte in der 
Landschaft zeigen das Bemuhen, die nattirliche Umgebung durch Klei narchi
tektur auf das SehloB als zentralen Bezugspunkt zu beziehen. 

Hierzu zwei Beispiele : Das Teehiiusehen vom Ende des 18. Jahrhunderts
Strohtempe l genannt - steht am SUdhang des Kl auskopfes an einer Wege
kreuzu ng im Wald . Ein rundes Zeltdaeh ruhte auf acht Holzsaulen, im Inneren 
befanden sieh alte Steinbiinke. Le ider ist dieses im Verfall begriffene Garten
denkmal vor Jahren dureh eine unbeholfene Nachbildung ersetzt worden, die 
nun alien fall s den BedUrfni ssen von Wanderern genUgen dUrfte. 

Eine zu 8 eginn dieses Jahrhunderts bereits teilwei se verfallene Parkhutte 
am Steinkopf mit Fachwerk auf quadrati schem Steillsockel dUffte ei ne sog. 
Rindellhutte gewesen sein , w ie sie aus dem 8 ergpark Wilhelm shohe bekannt 
ist. Sie war auSen mit klei nen Holzstucken verkleidet, innen mil Rinde, die 
Fenstergewande mit Birkenrinde8

. Heute is( die Rindenhtitte vom Erdboden 
spurlos verschwunden. 

Eine ursprunglich barocke Anl age wird man trotz dieser geometrischen 
An leihen sehon aufgrund der ZeitsteJlung der beiden Bezugsobjekte nieht 
annehmen konnen, eh er spate Zita te dieser Idee . Die heute vorhandene Park
anlage ist sichtbar der Idee des eng li schen Gartens verhafte!. Hierbei lehnen 
sich die verwandten Gestaltungselemente auffalligerweise an die in Elberberg 
an, was jedoch nicht weiter verwundert , da in 1824 der Rieder Herrensitz an 
die Familie von Buttlar-Elberberg kliufli ch ubergegangen war. 

Eine buttlari sehe Sehopfung ist z. B. der aehsial auf das Sehl08 ausgeriehte
te, auf dem Klauskopf in 1857 aus Bruehsteinen erriehtete Aussiehtsturm . Er 
hat im Inneren eine guBeiserne Wendeltreppe mit einer uberdachten Aussichts
plattform, deren Fensteroffnungen ursprunglich farbig verglast gewesen sind9

. 

Nach Illundlichen Berichten beabsichtigte die Familie v. Buttlar-Riede im 
vergangenen l ahrhundert , illl FOI·stort Tranke nahe der Altendorfer Feldmark 
einen Bergpark anzulegen. Weitere Nachrichten sind hieruber j edoch nicht 
bekannt. 

Als Ausdruck romantischer Naturverbundenheit durften auch die von der 
Familie von Bunlar angelegten Erbbegrabni sse zu verstehen sein . Nachdelll 
das Konsistoriulll in Kassel am 17. Juni 1836 del' Familie die Erriehtung eines 
neuen Erbbegrabnisses am Erzeberg gestattet hatte, wurde etwa 100 m links 
der Stra (3e von Riede nach Elberberg auf rechteckigelll GrundriB aus unbe
hallenen Steinen ein Grabgewolbe in der Gestalt eines geschichteten Hugels 
erri ehtet. In Gebraueh war dieses adeJige Erbbegriibn is bi s zu m Jahr 1893. 
Zul etzt befanden sieh hierin 13 Siirge. 

Dieses Erbbegrabni s diirfte urspriinglich umzliunl gewesen sein. Ein Sand
steinpfosten des Torzllgangs sowie eine steinerne Sitzbank sind noch erhal
ten 1o

. 

In rei zvoJler Lage am Waldrand sUdJieh von Riede wurde sehlie81i ch naeh 
PHinen des Munchener Architekten Carl Baur zu Begi nn unseres l ahrhunderts 
eine Fallliliengruft in der Gestalt einer kleinen Kape lle fUr den Rieder Fami 
I ienzweig errichtet 11. 
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Schlofl Ricdc. Dcnkmal im Schlol3park 
(FOIOw'chiv dc~ LHlldc~konscrVll(ors, Marburg) 
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Bild 0.: Elbcrberg. Wcttcrfahne ($phin'() am VOI1 buttlar"schen Gal1cnhlius(;hcn. 
(l-'olO~ammlung Knoppcl. 2/1987) 

Bi ld U.: Das Tiinnchcn in Elbcrberg. 
(Foto~al1lmlung Knoppcl. 8'(988) 
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In Laar befindet sieh sUdlieh des urn 1790 e rbauten und 1902/03 umfang
reich rcnovie rten Herrenhauses e in kle ine r Park mit e ine r modernen G roue. in 
der e in malsburgischer Wappenstein des 17. l ahrhunde rts ei ngemaucrt ist. 
Nordlich des Herrenhauses ist ein reprasentali ver Gartcn !nil grof3zugiger 
Aum,hrt angelegt l2 . 

GegenUber der Seh loBei nfahrt findet man spar liehe Reste weiterer Garten
architektur. Der Slandort eines Baumes is! a ls e rhdh te Plattfonn ummauert , die 
Reste e iner Treppe sind noch vorhanden. Als bemerkenswertes Deta il ist auf 
e inen in de r Nahe stehenden ei nzelnen Ho lzpfahl - Te il ei nes Zaunes? -
hinzuwe isen. dessen sehliehte und zugleieh handwerklieh anspruehsvolle Be
arbeitung trolz aller Verwiuerungsspuren noch abies bar ist. 

.!. 0'. .'. "I- .r- -'/. 

De r Gutspark in We tt e s in g e n ist in 19 16 dureh den Berl i ner Arehitekten 
Albert Rieder in An lehllung an englische Landschaft sgarten ges talt et worden. 
Naeh der ursprUngliehen Planung ist de r vorbe inieBende Oste rbueh in die 
Gartengestaltung ei nbezogen worden. Einige Haupte lemente der Planung wie 
die Anlage der Hauptwege. die Blutbuche. Terrassen mit StUtzmauern und 
Treppen sind bis heute erhahen geblieben, allde re gartnerisehe Gestahungs
e lemente wie Rundbeet und Beete infassungen knnnten naeh den e rhahe ll 
gebl iebenen Planen reko nstruie rt werden I.' . 

* * * 
Ei lle An lage mit beseheidenem Umfang befand sieh auf dem Gelande der 

ehemals landgraniehen Burg in Wo I fh age n . zwisehen Landratsamt und dem 
ehemaligen Renthof. Ober ei ne gesehwungene WegefUhrung e rsehlieBt sieh 
die Ubersichtliche Anlage mit ihren markanten Baumen sowie verschiedenen 
Steinbanken und -ti se hen, die im Gelande und am Gebaude des ehema ligen 
Landratsamtes aufgestellt s ind. Hier is t - wie auf de m Granerberg - der 
EillfluB des Landrats Ludwig von Buttlar zu vermuten, de r mit dem Umbau des 
Verwahungsgebaudes. dus deshalb aueh das VOII e lbell 'sehe ulld VOII bUlllar·
sche Wappen tragt, auf hislOri sehem GeIande begann . 

Nach der Stadtkarte von 1778 soli sich damal s e in Lustgarten im ehcmali
gen Burggelallde befunden haben " . 

-!- . ' . .'. .... >:. -,' 

AliI" dem Gut We id e ls h a f be i Naumbllrg liegt am Hang hinter dem 
GebUudekomplex e ine Gartenan lage auf mehre ren Terrassen, Die Treppe wird 
mitti g durch die Terrasscn geflihrt. Reste des ursprUng lichen Bewuchses l11it 
Waeho lde rn dell ten allf e ine kleine parkahnliche An lage hin. Da de r G ut shof zu 
Beg inn des 19. lahrhunde rt durch die Familie von Witzleben aufgebaut wurde. 
kdnnte auch die Anlage in diese l11 zei tlichen Zusal11l11enhang entstanden sei n. 

Landschaftsverschiinerungen 

Die Anlagen auf dem G r a ne rb e r g bei Wo llhagen wurden dureh den 
damaligen Landrat Ludwig van Bunlar ill Wo lfhagen e rriehte!. in dessen 
Bes itz sieh der Berg bi s 19 18 befand. Auf ,ihnliehe Aktivitaten dieser FHlnilie 
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in Elberberg und Riede, die an anderer Stelle eingehend dargestellt werden, sei 
• 

verwlesen. 
Mit der Errichtung eines Jagdschlosses wurde im Jahr 1905 begonnen. 

Vorgesehen war eine rechteckige A nlage, bestehend aus einem runden und 
einem viereckigen Turm. die miteinander durch Abschlu f3 mauern verbunden 
waren. Infolge des Kriegsbeginns wurde das Bauvorhaben in 19 14 eingestellt 
und spater nicht wieder aufgenommen. Berg und Burg gingen als Schenkung 
in das Eigentum der Stad t Wolfhagen Uber. Die Anlage blieb mit den beiden 
Turmen und drei Umfassungsmauern unfertig und war jahrzehntelang ein 
Tummelpl atz romant ischer Spie le der Jugend aus Wolfhagen und BrUndersen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Ruine zur Gaststatte ausgebaut. Inzwi
schen ist diese Nutzung wieder aufgegeben, die Zwischenmauern wurden 
entfern t und nur noch die TUrme blieben erhalten15 . Am Berg befinden sich 
weiterhin eine Klause sowie die Drachenhiihle, die wohl zur gleichen Zei: 
angelegt worden si nd. Die Drachenhiihle ist Uber den sog. Drachenpfad vom 
Tal aus zu erre ichen. Sie ist die Nachbildung eines unterird ischen F1uchtweges 
alter Ritterburgen und soli bis zur Granerburg fUhren. Unmittelbar hinter dem 
Eingang zur Hiihle is t auf der rechten Seite ei n in Stein gehauenes Drachen
relief angebracht 16. 

Die isoliert in def Landschaft errichtete Granerburg iSl in bezug auf die 
GriiBe der An lage oh ne Vorbild im Wolfhager Land . 

* * * 
AIs MaBnahme der Landschaft sverschiinerung dUrfte auch der F re i s t u h I 

bei E h ri n ge n zu verstehen sein, wobei ebenso wie im Fall der Granerburg 
auch historisierende Gesichtspunkte von Bedeutung gewesen sein dUrften. Zu 
Beginn des Jahrhunderts war dieser Ort nur aus den hi storischen Quellen 
bekannt. Uberliefert war in der Ehringer Feldgemarkung ledig lich die Flur
bezeichnung der in Pri vatbesitz befi ndlichen Parzelle "Der freie Stuhl" ". Vor 
DurchfUhrung der Verkoppelung wurde die Parze lle vom Landkreis Wolfhagen 
zunachst angepachtet und spater erworben. Nach dem Vorbild des Dortmunder 
Freistuhls wurde der Freistuhl in 1904 in einer Form errichtet, d ie in den 
Touristischen Mitteilungen von 1905 erstmals abgebildet ist. Der Ehringer 
Freistuhl steht somit zwar an Uberlieferter Stelle, aber in einer fUr diesen Ort 
frei erfundenen Form mit Stuhl , vier seitlichen Steinbiinken sowie Gerichts
tisch mit re liefiertem Schwert auf Veranl assung des bereits erwahnten Wolf
hager Landrats Ludwig von Buttlar'"' 

* ' , .. * !f. 

Ei ne Vielzahl von Beispielen fUr eine Landschaft sverschiinerung fi ndet man 
in E lberberg, dort j edoch im Gegensatz etwa zur Granerburg mit einem 
Bezug zu dem im Dorf gelegenen Adelssitz. Die Anfange der landschafts
gestalteri schen Arbei ten im SchloBbereich gehen bis in das 16. Jahrhundert 
zu rUck. Die Anl age des jetzt oberen SchloBteiches sowie die Gestaltung des 
8erghangs zum SchloB hin - mit einer alteren Terrassenaniage - ist bereits fUr 
1554 bezeugt" . 

Die zwischen dem unmittelbar an die Burg angrenzenden Ziergarten und 
dem oberhalb des SchloBteiches gelegenen Burggarten angelegte dreifache 
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Terrassenanlage am Slidhang des SehloBberges - 1819 erneuert - , dlirfte 
barocken Ursprungs sein. Sie ist in Sandstein als Troekenmauer erriellte!. Das 
auf der Spitze des Sehmi edegartens erriehtete Gartenhausehen ( 177 1) sowie 
das sog. SehieBhausehen in der Hardt, das in einer Karte urn 1778 erstmals 
bezeugt wird"', gehoren einer Ausbauphase in der zweiten Halfte des 18. lahr
hunderts an. Aus der urn 1778 gezeiehneten Karte geht weiter hervor, daB der 
Damm des jetzt oberen SehloBteiehes mit einer doppelten Baumreihe be
pflanzl war, zwischen der ein auf der Mine des Dammes sich zu einem Rondell 
erweiternder Weg verlief. Von den Pyramideneiehen sind naeh einer Ab
holzungsaktion zu Beginn der I 980er l ahre nur noeh ftinf Exemplare vorhan
den. .. 

Mit der Ubernahme der Verwaltung der FamiliengUter dureh den Kammer-
herrn Rudolph von Buttlar ( 1802- 1875) auf Elberberg in 1824 beginnt eine 
rege Ausbauphase. Die alte Burg, die bald nahew vollstandig ersetzt wird 
dureh einen SehloBneubau. wird Ausgangs- und Bezugspunkte fUr zahlreiehe 
landsehaftsgestalteri sehe Aktivitiiten mit z.T. spieleri sehen Elementen. Mit 
groBer Wahrseheinliehkeit hat Rudolph von Buttlar fUr diese Umgestaltung 
keinen Architekten festangestellt , sondern seinem Wesen entsprechend autodi
daktiseh versehiedene Elemente der ihm bekannten An lagen aufgenommen 
und naeh Bedarf auf die Situation in Elberberg libertragen. Seine bauliehe 
Tatigkeit auf Elberberg wird siehtbar im Neubau des Sch losses. der in zwei 
Bauabsehnitten ab 1835 und 1860/61 zur Ausftihrun g kam. Der altere Slidteil 
des Sehlosses Offnet sieh im ErdgesehoB liber zwei Rundbogen zur talseitigen 
Terrassenanlage. Dieser Gebaudeteil, am Kampfer liber dem Mittelpfeiler mit 
,,1837" bezeiehnet, wird als Gartenhalle genutzt. Sie wird wegen der talseitig 
gelegenen verglasten Rundbogen auch als ,Glashaus' bezeiehne!. 

Die oberste Plattform der davor liegenden Terrassenanlage wird von kugel
besetzten Postamenten begrenz!. leweils am Ost- und Westende der Terrassen 
befindet sieh eine Steintreppe. Am Treppenaufgang naeh Westen steht auf 
einem mit "v.B. 1843" bezeiehneten Postament ei ne vielseiti ge Sonnenuhr aus 
Sandstein21 , 

Der unmittelbar vor dem Slidflligel des Seh losses gelegene Gartenbereieh 
erinnert mit seinen plastischen Schmuckelementen sowie den Blumenbeeten 
an die Idee des Pleasuregroul1ds, wie er etwa von Puckler definiert worden 
ist"- Dieser offnet sieh mittel s der Wegeftihrun g in die nahere Umgebung am 
5ehloBberg sowie liber die Terrassenanlage zum gegenliberliegenden Wald 
,Die Hardt ' und seitlieh zum Klapperberg mit den dort gelegenen Einzelobjek
ten . Mit den weiten Bogen des Glashauses wird das SehloBgebaude mit in die 
gestaltete Landschaft einbezogen. Ein beim SchloBneubau nieht abgebroche
ner Fltigel der mittelalterliehen Burg bildet dabei einen romanti sehen Hinter
grund fUr den Pleasllregrolllld und die Gartenterrassen. 

Dem An liegen des eng lisehen Landsehaftsgartens, vielfaltige Szenen darzu
stellen und das GefUhl zu bewegen, dienen - neben einem gewissen naturkund
lichen Interesse - wohl aueh die Anpflanzung exotischer Baume wie Gingko 
und Mammutbaum und die hier aufgestellte Marienstatue. 

Landsehaftlieh rei zvolle Wege oder Siehtverbindungen beziehen versehie
de ne Objekte auf das SehloB. Dies soli naehstehend an einigen Beispielen 
verdeutlieht werden . 
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Ein (Wuld-)Weg vorn SchloB wr ehemaligen HardtmUhle im Elbetal ~ ein 
alter T riftweg - ftihrt an einigen bemerkenswerten Gebauden vorbei. Dart, wo 
sich der SchloBbereich wm Dorf Elberberg hin Offnet. steht an ei ner StraBen
kreuwng dus bereits erwahnte Gartenhauschen aus 177 1, e in verputzter Fach
werkbau rnit Mansarddach und Biberschwanzdeckung, Auf der Dachspitze 
befindet sich e ine Wetterfahne in der Form e iner geflU gelten Sphinx aus 
gestanztem Blech, wohl eine maschinelle Massenfertigung aus del' zweiten 
Halfte des 19. l ah rhunderts, deren Motiv auch noch auf dem Daeh des Wohn
hauses Hof Campf in Dalwigkstal erhalten ist23

. 

Im Talgrund unterhalb des Schlosses befindet sich nahe am Waldrand im 
sog. Schmiedegarten ein aus sorgtaltig behauenen Sandsteinen kreisrund ge
faBter Te ich, dessen Funktion unklar ist. In der urn 1778 gezeichneten Karte ist 
an dieser Ste lle noch ein rechteckiger ,Wasserbehalter' in unmittelbarer Nahe 
eines Brennereigeblludes eingezeichnel. Kurz darauf erreicht man den oberer. 
SehloBte ich, der bereits irn 16. lahrhundert e rwahnt wird, sowie den am FuBe 
del' Hardt errichteten Eiskelle r, der vor eini gen l ahren leider abgebrochen 
wurde2~ . 

Hinter der nachs ten Biegung des Waldweges befindet sich ein auf quadrati
schem GrundriB errichteter. nach drei Seiten offener Pav ilion mit Zeltdach. 
dessen rlickwartige Wand in Sandstei n massiv errichtet ist. Die seitli chen 
AbschlUsse dieser Wand si nd als Dreiviertelsaulen ausgebildet. Schon in der 
zweiten Halfte des 18. l ahrhundert wi rd dieser Pavi lion als SchieBhauschen 
bezeichnel. Spater erkl arte man sich diesen Namen damit, daB die von butt
lari sehen Ferster sowie die Elberberger Gendarmen dort ihre SchieBUbungen 
veranstalteten. Es ist jedoch vereinzelt auch die mUndliche Bezeichnung als 
Teehallschen Uberliefert 2~ . 

Oberhalb dieses Pavilions und wohl ehemals mit diesem Uber ei ne Sicht
achse verbunden findet man in unmittelbarer Nahe des Elberberger Hoch
behalters die Reste eines weiteren, diesmal kreisrunden Pavilions. Gegen den 
Berghang lehnt sich e ine halbrunde Steinbank mit Steintisch. Zurn Tal hin 
stehen im Halbrund vier runde StUtzenauflager aus Sandstein mit quadrati
schen Vertiefungen, wohl flir die Aufnahme der HolzstUtzen, auf denen das 
Dach ruhte, und davor die Reste e iner kleinen Treppenanlage. Da im Waldbo
den keine Reste der ehemali gen Dachdeekung auffindbar sind, ke nnte dieser 
wohl ehemals offene Pavili on mit Ho lzschinde ln oder Stroh gedeckt gewesen 

• 
se ln . 

Von hier Whrt ei n Weg zum Waldrand am Kl apperberg, wo etwa auf halber 
Strecke lin ks am Hang sich das sog. Tanzplatzchen befunden hat, ei ne etwa 
kreisrund eingeebnete Fliiche am Berghang. Diese war frUher mi t Banken 
umsallmt, lInd die alteren Bewohner erinnern sich noch, daB hier die Dorf
jugend im Sommer zum Tanz zusammenkam. Da sich das TanzpJatzchen 
inmitten des von buttlar 'schen Waldes befindet, istjedoch anzunehmen, daB es 
sich hierbei nicht um eine Einrichtung fUr das dorfliche Gemeinschaftsleben, 
sondern vielmehr fUr Lustbarkeite n der Familie von Buttlar selbst handelte. 

Kehren wir zum SchieBhauschen zuriick, so befindet sich unterhalb davon, 
am Waldrand del' Hardt, der sog. Felsenke lle r. Dieser wurde in 1852 erri chtet, 
lIm das it:!. del' von buttl ar 'schen HardtmUhle gebraute Bier kUhl lagern zu 
kennen. Uber dem eigentlichen Kelle r wurde ~ wohl gleichzeiti g ~ eine 
Plattfo rm mit ei ner Balustrade in Sandstein errichtet, dessen Dach von guB-

182 



eisernen Stutzen getragen wird. Der Felsenkeller war also nieht nur als re iner 
Zweekball erriehtet worden. Bestatigt wird dies dureh versehiedene Hillweise 
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, wonach do rt Lustbarkeiten und insbeson
dere Musik- lInd Tanzveran staltllngell der Familie von Buttl ar stattfanden. zu 
denen auch Gaste aus Naumburg und Kassel e ingeladen wurden. Escher 
beriehtet, dies sei in der angenehmeren Jahreszeit .,ein a rt des trauliehen 
Zusammenkommens zu allerlei Gespraeh und Kurzwe il" gewesen. Dazu wird 
aueh die in llnmittelbarer ahe zwisehen den Lindenbaumen eingeriehtele 
Kegelbahn beigetragen haben'" 

In bstlicher Richtung des Schlosses sind als landschaftsverschbnernde MaB
nahmen das Elberberger Turmehen sowie der Sommerbergsteieh zu nennen. 

Das TUrmchen, das in zwischen zum Wahrzcichen von Elberberg geworden 
ist, wurde in 1825 durch Rudolph von Buular errichtet. Rudo lphs Braut Loui se 
von Buttlar schreibt ihm am 16. April 1825: ., ... OaB das Thurmhauschen seho n 
so weit ist, freut mich rceht, es ist gewiB auch hUbsch. wenn auch dic Tapcte 
vielleieht nieht ganz glatt geworden isl. Wie verd ienl maehst Du dich um die 
Verschonerung von Elbcrberg". Aus weileren Briefen gcht hcrvor, daB der 
Turm mit Mobeln ausgestattet war, denn LOlli se r~it ihrem Bralltigam, fUr deren 
Polsterung keine Pferdehaare zu verwenden, sondern "Ianges Waldmoos. das 
aber vorher erSl reehl in der Sonne getroeknel werden muB. wei l es doeh 
wahrscheinlich oben fcueht sein wUrde'·27. 

Der Sommerbergsteieh wurde am Waldrand, unmittelbar an die LnndstraBe 
nach Merxhausen grenzend, wohl ebenfa ll s auf Veranlassung Rudolph von 
Buul. rs kiinstl ieh angelegt. Oer Teich wird nicht d urch eine Quelle gespeist, 
sondern Jediglich aus Niedersehl agswassern, die vom Berghang ul1lerhalb der 
Kohlhagenplatte Ober ein groBfHichiges System von SammelgrUben erfaBt llnd 
gez iell in den Teich ge leilet werden. Die Dammkrone ist von einer Doppel
reihe mit Kastanienbllumen eingefaBt, ein GestaltllngsmerkmaL daB man in 
del' sog. Kas tanienallee unterhalb des SchloBberges wiederfindet. De l' Som
merbergsteich di ente bald als Viehtranke, da wahre nd der Schathute die Tiere 
von der Hardt-Miihle iiber das Loch zur Trift getrieben wurden. A m Sommer
bergsteich war dann eine oft genutzte Zwischenstation, von wo alls die Herden 
in dns Elberberger Fe ld zogen25 . 

Zu den landschaftsverschonernden M aBnahmen der Familie von Buttlar ist 
auch das am Alten Wald bei Elben ge legene Jagdhaus zu rechnen. Es liegt in 
der Niihe des nach 1880 errichteten. ehemals von buttl ar 'sche n Glnes Waldhof 
in reizvoller Lage am Waldrand. Errichtet wurde es zu Lebzeiten des Kammer
herrn in 1842 als e in verputzter zweigeschossiger Steinbau mit dre i Fenster
achsen2

i! . In dessen Umgebllng findet man verschiedene gartengeslalteri sche 
Elemente, die bereits aus Elberberg bekannt sind: Im Garten unmittelbar vor 
dem Jagdhaus steht e in Exot. e in pracht iger Mammutbaum. Unter einer Baum
gruppe illl11itten des ehernaligcll Pflanzgartens befindet sich eine Stei nbank. 
Oberhalb des Jagdhauses liegt im Waldta l e in aufges tauter Te ich. Am Ansatz 
de l' Oammkrone ist ebenfalls e ine Sitzgelegenheit mit Ti sch vorhanden. Ein 
schlichter Ste in daneben beze ichnet mit ,.28 VIII 1874" wohl das Datum des 
Teichbaus. Und in der Nahe des Jagdhauses wurden in der Mille des letzten 
Jahrhunderts amerikani sche Baumarten angepll anzt. weshalb si ch dort bis 
heute die Flurbezeichnung ,. Klein-Ameri ka' · e rhalten hat. 
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Das Ensemble am Jagdhaus wurde vor Errichtung des Gutes Waldhof 
angelegt, so daB auch hier der Bezug zum von buttlar'schen Stammsitz auf 
Elberberg gesucht werden muB, wohin zudem Sichtverbindung besteht. 

Rudolph von Buttlar hat also ab 1824 eine bereits bestehende kleinere 
Gartenanlage sowie vorhandene Einzelobjekte in der unmittelbaren Umge
bung in ei ne groBzOgigere Vorstellung von Landschaftsarchitektur einbezogen, 
indem er weitere Anlagen und Pflanzungen sowie Objekte hinzufUgte, die 
jeweils Ober Sichtverbindungen oder WegefUhrungen auf den nahegelegenen 
Herrensitz bezogen sind. Auch einzelne Elemente des in 1824 erworbenen 
Gutes in Riede sind wohl Obemommen worden. Es istjedoch festzustellen , daB 
die fUr Riede charakteri stischen Sichtachsen als Gestaltungselemente in 
Elberberg nUf von untergeordneter Bedeutung waren. 

Rudolph von Buttlar war auch beeinfluBt vom Landschaftspark in Wil
helmshiihe. Seine Anlehnung an den englischen Gartenstil hatte in Elberberg 
jedoch nicht zur Folge, daB eine vollstandig durchgestaltete Anlage geschaffen 
wurde, sondem sie lehnte sich eher an die Vorstellung engli scher Landschafts
gartner wie Shenstone und Repton an. Bestimmend war die folgende Uberle
gung: Wenn Kornfelder einen schbnen Anblick bieten, "und wenn die zwi
schen ihnen befindlichen Wege mit etwas Sorgfalt angelegt wUrden , wenn der 
natUrliche Schmuck der Wiesen durch einige Zutaten aus dem Bereich der 
Kunst veredelt und verbessert wurde ... , dann konnte jedermann aus seinen 
Besitzungen ein hUbsches Landschaftsbild machen". Repton bezog die unmit
telbare Umgebung eines Herrensi tzes mittels einzelner Gestaltungselemente 
auf ein Gebaude. Nahe beim Haus legte er den fUr das 19. Jahrhundert in der 
Gartenkunst bestimmenden Pleasureground an. Terrassenanlagen und symme
trisch-formale Gestaltungen bestimmten das Bild nahe am Herrensitz, wah
rend das Ubrige AuBengelande einen in die Natur Uberleitenden Charakter 
erhielt. AlIgemeine Plane zur Landschaftsverschiinerung beruhten auf diesen 
Uberlegungen" . 

Es gibt noch eine Anzahl weiterer Kleinarchitektur, die der VollsUindigkeit 
halber in diesem Zusammenhang kurz erwahnt werden sallte, da sie aufzeigt, 
wie eine gestaltende Hand mit einfachen Mitteln die diirfliche Umgebung in 
den Wirkungsbereich eines Herrensitzes einbeziehen konnte. Insbesondere gilt 
dies fUr die noch heute erhaltenen Steinbanke und -ti sche in Elben und 
Elberberg. Die Objekte am Sommerbergsteich und in dem nur noch fragmenta
risch erhaltenen Pavilion am Hardtkopf wurden bereits erwahnt. Zu erganzen 
sind die Steinbank am Hobrain , der Steintisch hinter dem Gutshof am Saurain 
und derTi sch unter der gezogenen Linde - miiglicherwei se die alte Dorflinde 
am sog. HiillenschliiBchen. Auch der Steintisch im Pfarrhausgarten von Elben 
ist hier Zll erwlihnen. 

Biirgergiirten 
Die Stadtbilder hi storischer Siedlungen weisen auch heute noch einen 

GrUngUrtel auf, der auf den Verlauf mittelalterlicher Stadtmauem oder frUh
neuzeitlicher Befestigungswerke hinweist. Entstanden sind sie im Bereich des 
ehemals freizuhaltenden SchuBfeldes oder der eingeebneten Wallanlagen. Der 
Ursprung diesel' BUrgergarten ist in der Regel im Barock zu suchen. Bereits in 
der Topographia Hassiae von Matthaus Merian ( 1646) sind z, B. auf den 
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Stadtansiehten von Kassel, GieBen, Ortenberg, Homburg, Allendorf, aber aueh 
von Naumburg vor den Mauern liegende Garten abgebildet. Ihre Grundele
mente variieren kaum, indem sie mit Hecken oder Staketenzaunen umgeben 
und die Eingiinge mit Sandsteinportalen oder -pfosten hervorgehoben sind. Die 
Gartenbeete sind zum Teil symmetri sch angeordnet und mil Buchsbaum einge
faBt. Das Gartenbild wird auBerdem dureh Gartenhiiuser und Obstbaumpfl an
zungen gepriigtJO. 

Der Befund im Wolfhager Land kann naturgemiiB ni ch t Illit dem der Kasse
ler Blirgergiirten konkurrieren, wie sie bei Holtmeyer als Vorkriegsbestand 
noch dokumentiert sind·lI . Die geringe Zahl der Objekte ze ich net sich gleich
wohl durch eine bemerkenswerte Vielfalt aus. 

Einzelne Elemente der Parkarehitektur, die schon bei MaBnahmen zur 
Landschaftsverschonerung erwahnt wurden. findet man auch in Btirger- odeT 
Hausgarten sowie als Einzelobjekte im Offentliehen Bereich wieder. Insbeson
dere gilt das fUr Gartenlauben oder stei nerne Ti sche mit Sitzbanken, die in 
Variationen immer wieder auftauchen, so die bereits erwtihnten Objekte im 
Pfarrgarten sowie am sog. HollensehloBchen in Elben, Steinbanke am ehema
ligen Landratsamt Wolfhagen, ein Steintisch in der Grlinanlage des PKH 
Merxhausen usw. 

Altere Gartenhiiuser sind im Untersuehungsgebiet nur aus Wolfhagen und 
Elberberg liberliefert . 

In Wolfhagen steht e in solehes seitlieh der StraBe nach Ehringen in einem 
ausgedehnten Kleingartengeliinde. Der kleine Fachwerkbau erhebt sieh liber 
e inem reehteckigen GrundriB mit einem nur im Inneren frei sichtbaren Sand
steinsoekel. Naeh einer Besehreibung aus 1937 war das AuBere ri ngsum 
verschalt . Die Mitteltiir mit einer einflugeli gen Bretterttir hatte einen ahen 
Eisenknopf, die reehteekigen Fenster hatten Bleisprossenteilung. Ober einem 
Sehragbrett erhebt sieh ein kriifti g ausladendes Bibersehwanzdaeh mit krafti 
gen Gratziegeln. Die Innenwiinde waren verputzt, der FuBboden war mit 
unregelmii Bigen Sandsteinplatten belegt. 

Ein weiteres, heute nieht mehr vorhandenes Gartenhaus, stand 1937 ,A m 
Wall', slidlieh oberhalb Wolfhagens. Der kle ine Faehwerkaufbau aus dem 18. 
l ahrhundert war auf e inem Sandsteinsoekel erriehtet und trug ein Zeltdaeh Ill it 
Biberschwanzdeekung. Uber der Tli r befand sieh e in gegiebeltes Zwereh
hallsehen. Von delll tiefer gelegenen Gartenteil aus ftihl1e ein maleri seher 
Aufgang libel' Sandsteinstufen, zwischen zwei alten Hainbuehen hindureh, 
zum Gartenhaus. Davor stand ein barocker Steinti sch·l2 . 

In den Giirten an der Naurnburger Oansewiese steht ein schl ichtes, massiv 
erriehtetes Gartenhiiusehen mit fl achem Walmdach, wohl aus der Zei t naeh 
dem Ersten Weltkrieg. 

Einige Bauern- und Blirgergiirten zeigen erstaunlieh se hone Gartenl auben. 
Besonders erwahnenswert ist eine Gartenlaube im Hausgarten Viereckt in 
Altendorf. Die all seits offene Konstruktion ist mit Latten verkleidet. das 
Wal mdaeh wird mitti g von einem pyramidenfOrmig gesehnittenen Holzpfahl 
Uberragt. Eine weitere Garten laube ist noeh in der Volkmarser Al tstadt anzu
treffen. Eine iihnliehe Laube stand bi s vor kurzem im Garten des Sehwestern
hauses der Vinzentinerinnen in Naumburg. 

Gartenlauben sind nicht nur als Solitarbauten anzutreffen, sondern aueh als 
Anbau an e inem Wohngebiiude. Als Beispiel seien hier ein Anbau an das 
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ehemalige Muhlengebaude auf dem Weidelshof bei Naumburg mit Schlepp
dach und ein Anbau an das Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Anwesens an 
der KurflirstenstraBe in Wolfhagen mit Salleldach und e iner zur StraBe ausge
richteten Giebelfront genann\. 

Auch cher un scheinbare Hausgarten wei sen gelegentli ch besondere Detail s 
wie aufwendig bearbeitete Sandsteinmauern aus sorgfalt ig behauenen Qua
dern auf \Vie der sog. Junkergarten bei der Bohrmlihle in Naumburg. 
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