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1. Einleitung 

Das La /lIl ta l kann [ .. . } uflstreitig als eines der schonSlen Nebentiile r des 
Rheins bezeichnet wen/en. Der FlujJ mujJ sich seinell Weg ill vie /ell Wh,duIIgen 
durch eine der reizvollslell Berg/olldschaften ba/men und gar mannigja/tig ist 
die Gesta lwng seineI' V/e t; ill /as! unersc/zopj1icher Reihe wechseln die priich
rigs/ell Szellerien [ ... ] und iiberall, se; es iibe,. den idyllisch geiegellell SUi(/l 
chen, se; es eil1zeln au! schrolfem Felslumg oder Iw ller Bergeskuppe. d ie 
stolzen Zeugen der ruhmreichen Vergangeni1eil dieses a/lell deutschell G(ltIes, 
die Schlosser und Burgen'. Mit diesen Worten pries 19 12 'Der Burgwart ', das 
Organ der Vereinigung zur Erhaltung deutscher Burgen. im Rlickblick auf die 
kurz zu vor durchgeflihrte j iihrliche Burgenfahrt der Vereini gung euphori sch 
seinen Eindruck von der Burgenlandschaft Lahntal. - Bere its 1772 hanen die 
bebuschtell Fe/sen, diefeuchrell G riinde und die lli ronenden Schlosser an der 
Lahn . dem sci1onen, durch seine Kriimmllllgell lieblichen, in seil1ell Vfern so 
lIIalllligfa ltigell FllIjJ dazu geflihrt , daB Johann Wolfgang von Goethes AlIge 
se/llvelgte'. Noch heute faszinieren kombinierte Landschafts· und Architektur
bilder wie jenes der gemeinsam auf einem steilen Fe lsen liber der Lahn 
gelegenen Burg und der Stiftskirche - des Dom es - in Limburg. so daB sie zu m 
Standardprogramm deutscher Kalendergestalter geh6ren. 

Eine faszinierende FluG· und Berglandschaft in Verbindung mit den Burgen 
und Schl6ssern als eindrucksvollen Zeugen der Vergangenheit machten also 
spatestens seit dem Ende des 18. Jh . sowohl fU r Gelehrte als auch fUr Klinstler 
den Reiz des Lahntales aus. Die Entwicklung dieses kulturgeschichtlichen 
Phiinomens in den letzten 200 Jamen aufzuzeigen, ist das Ziel einer von 
Mitgliedern des Marburger Burgen-Arbeitskreises e. Y. begonnenen Untersu· 
chung, deren erste Ergebnisse im folgenden auszugsweise dargeste llt werden. 

Die im slidlichen Rothaargebirge entspringende, 2 18 km lange Lahn geh6rt 
zu den wichtigsten NebenOlissen des Mittelrheins, in den sie zwischen Ober
und Niederlahnstein (Rhe in·Lahn·Kreis, Rheinland-Pfalz) einmlindet. An das 
Mittelrheingebiet als die "klassische" deutsche Burgenlandschaft angrenzend 
und in einem kleinen Teilbereich (Kreis Wetzlar) wie jenes seit 18 15 w r 
preuBischen Rheinprovinz (RheillpreujJell ) geh6rend, hat das Lahngebiet bis· 
her wenig Beachtung im Rahmen der wissenschaftli chen Aufarbeitung des 
histori stischen Burgen· und SchloBbaus und der Burgenrezeption des 19. und 
frlihen 20. Jh . gefunden. Am Beginn der Erforschung stand die Untersuchung 
w SchlojJballlell de l' ROlllantik ill Hessell von Heinz Biehn (1 975)'- Biehn 
flihrte liber solche SchlojJiJalllell e inleitend aus, daB, was die Anlagennach del' 
Mitte des 19. Jh. angeht, kallllllllehr als eille Bestandsallf llahllle m6glich sei , 
weil es an Vorarbeitelllllld Ulltersue/llmgell [ ... ] weitgehelldfehlt . [ .. . ] bei dell 
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Schloj3bauten alls der zweiten Halfte des 19. Jh. handelt es sich grofJenteils lIIn 
Schopfungen des GroftbUrgertllms, wohei es his jelzf in vie/en Fal/ell 110ch an 
archivalischen Unterlagen und Pliinel1lllallgelt; wenll solche vorhanden sind. 
sind sie nicht lillfersucht lind puhlizierr . 

lnzwischen liegen einige Einzeluntersuchungen - meist Magisterarbeiten 
und Dissertationen - zu historistischen 8urgen und Schlossern in diesem 
Bundesland und zu den Motiven ihrer Auftraggeber vor', auf deren Ergebnis
sen weitere Forschungen aufbauen konnen. Immer noch stehen Quellenstudien 
zu den mei stell Objekten in der Lahn-Region aus, wahrend sic ftir andere dem 
Mittelrheingebiet benachbarte Landschaften durchaus stattfanden' . Derzeit 
wird jedoch vom Verfasser zusammen mil dem Marburger Burgen-Arbeits
krei s e. V. eine Inventarisierung der entsprechenden Objekte in dieser Region 
durchgefUhrt. Der folgende Beitrag ist insofern al s eine Art Werkstattbericht zu 
verstehen, der erste Ergebnisse der Erfassung aller in den Bereich der Burgen
rezeption des 19. und frlihen 20. Jh. gehorigen Burgen und Schlosser sowie 
aller bedeutenden burgrezipierenden Bauten im gesamten Lahngebiet (Hessen 
und Rheinland-Pfal z) vorsieht. Als Ergebni s wird eine umfassende kunst
historische Datenbank angestrebt , daneben soli ein kommentierter Katalog 
aller erfaBten Bauten vorgelegt werden. Eine Gesamttibersicht zum Quellen
material sowie zum Forschungsstand wird diesen Publikationen vorbehalten 
bleiben. 

2. Burgen-Rezeption in der preu6ischen Rheinprovinz (1815- ca. 1933) 

2.1 Die Elllstehung der sogenGIl111en "Rheinburgel1-RomGfllik" 

Die zunehmende Wertschatzung van Burgen und Schlossern als 8au
,.Denkmalern", eben als stolzen Zeugen der ruhmreichen Vergangenheil , ist 
auch in der hier vorgestellten Region im wesentlichen ein Resultat romanti
se hen Geschichtsverstandni sses. Vorausgegangen waren in vielen Fullen die 
Umnutzung, die Auflassung oder gar der geziehe Abbruch solcher Bauten. 
Yiele Burgen wurden noch in der zweiten Halfte des 19. Jh. abgebrochen. Zu 
diesen gehorten die Burg Beilstein. 1812 auf Abbruch verkauft' . die Oberburg 
in Londorf (Kr. GieBen), 1835, und die Mittelburg ebendort, 1842". Teile der 
Burg Schadeck (Kr. Limburg-Weilburg) wurden zu Beginn des 19. Jh. nieder
gelegt und Teile der Mittelburg in Bellersheim (Kr. GieBen) fi e len anscheinend 
in der Mitte des 19. Jh. dem StraBenbau zum Opfer; 1848/49 wurde ihr 
Wassergraben zugeschiittet9

• Insbesondere Burgruinen dienten vielfach noch 
bis weit in das 19. Jh. hinein al s bloBe Steinbrliche. So auch die Oberburg in 
Staufenberg/Lahn (Kr. GieBen), die 1607 und 1647 zerstort worden war und 
deren Ruinen bi s etwa 1846 als Steinbruch ausgebeutet wurden 'o 180 I wurde 
die Unterburg in Staufenburg fUr 900 Gulden auf Abbruch an einen Landwirt 
verauBert. Allein der Yerkauf des teilweise mit Blei gedeckten Daches brachte 
mehr als 900 Gulden e in. Die Stufen des Treppenturmes wurden damals 
herausgerissen und te ilweise in der Treppenanlage des Entbindungshauses in 
GieBen verbaut". Die "Ausschlachtung" einer Burgruine bot somil Spekulan
ten und Baumaterialhandlern haufi g eine lukrative Yerdienstmoglichkeit. 
Noch im hessischen Staatshaushah 1891-94 war der Abbruch des ahen Schlos
ses in GieBen vorgesehen, doch wurde es dann von 1893 bi s 1905 zum 
Museum ausgebaut. Teile des neuen Schlosses in GieBen wurden hingegen 
noch 1893 niedergelegt '2. 
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Bereits mit dem letzten Drittel des 18. Jh . hatte aber auch ein neues, 
kulturhi storisch ausgepragtes YerhaItnis zu den Ruinen mittelalterlicher Bau
denkmaIer eingesetzt. Es sollte jedoch noch sehr lange dauem, bis die bauli
chen Oberreste mittelalterlicher Burgen in weiten Kreisen der Bevtilkerung die 
Wertigkeit schiitzenswerter Geschichtsdenkmaler erlangten. Erst in der Wil
helminischen Zeit waren sie den Zeitgenossen zu Denkmalem als vorbildhaft 
verklarter Zeiten - insbesondere des Mittelalters - geworden. 

Der Auseinandersetzung mit Burgen und Burgruinen entsprangen zu Be
ginn des 19. Jh. zahlreiche Schriften, die in einer Yerquickung von Sage und 
Geschichte Burgen und Schltisser darstellten. Der Bezug zur Neubewertung 
der Nationalgeschichte in jener Zeit ist deutlich. 

Neben zahlreichen Alterthumsjorschern begannen auch Kiinstler verstarkt, 
sich mit den Burgen am Mittelrhein und in den angrenzenden Regionen - dazu 
gehtirten insbesondere die wichtigen Nebentaler des Mittelrheins - zu befas
sen. Die rheinischen Landschaflen mit ihren Burgen und Schltissem wurden 
zur Zeit der preuBischen Inbesitznahme des Rheinlandes zu einem Hauptthema 
der deutschen Landschaftsmalerei. In der zeitgentissischen Literatur wurde d.s 
wachsende Interesse an den Burgen des Rheinlandes ebenfalls greifbar, doch 
bezog sich dieses wesentlich auf das Mittelrheingebiet. 

Burgen bekommen in den Schriflen des friihen 19. Jh. oft die Wertigkeit von 
Symbolen der Freiheit. Die Dichter der Freiheitskriege, Max VON SCHENKEN
OORF und Emst Moritz ARNOT, besangen Rheinburgen in ihren Liedem. Fried
rich SCHLEGEL sah die Rheinromantik als Reaktion auf den Rheinbund (1806). 
Peter CORNELlUS bezeichnete in einem politischen Gedicht, das sich gegen den 
Fiirstprimas von Dalberg richtete, die Ruinen auf den Bergen des Taunus als 
Symbole der Freiheit und des Stolzes". Auch der Dichter Joseph VON EICHEN
OORFF sah in Burgruinen Freiheitssymbole: Es lebe die Freiheit! [ ... ) jelle 
ura/fe, lebendige Freiheit, die uns in groJ3en Wiilderll wie lIlil wehmiitigen 
Erinnerungen anweht oder be; alten Burgen sich wie ein Gelst au! die zerJalle~ 
lie Zilllle stellt, der das MellschellschiJj1eill ulllell woh! zujahrell heifJt 14 • 

Bereits lange vor dem Hambacher Fest hatte man 1817 auf der Godesburg 
am Rhein die Befreiung von der franzosischen Herrschaft gefeiert. Zwei 
weitere ahnliche Feste fanden dort 1818 und 1842 statt. Auch hier wurde die 
Burg zum Ort der Freiheit. 

Auch Gelehrte wie Nikolaus YOGT und Karl SIMROCK befaBten sich mit 
Burgen. Sie s.mmelten und vertiffentlichten Sagen, welche sich urn Burgen 
und Schltisser ranken und die nicht selten Entstehung und Zersttirung dieser 
Bauten thematisieren. Karl SIMROCK gehtirte dann zu denjenigen, die - vom 
Rhein ausgehend - das Lahntal entdeckten". Auf ihn wird in diesem Zus.m
menhang noch zuriickzukommen sein. 

2.2 Die preufJische Burgellpolitik im Rheilllalld 

Urn 1800 gab es am Mittelrhein zwischen Bingen und Bonn drei erhaltene, 
d.h. unzersttirte Burgen; es waren jene in Boppard, die Pfalz bei Kaub und die 
Marksburg bei Braubach; alle iibrigen waren zumindest in Teilen ruintis. Heute 
hingegen gibt es nur noch zwei Totalruinen: Ehrenfels bei Riidesheim und 
Fiirstenberg bei Rheindiebach. Alle anderen wurden teils ausgebaut oder ganz 
neu aufgebaut. GroBen Anteil an solchen Ausbauten hatte das preuBische 
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Kiinigshaus und weitere entstanden in direkter Nachfolge der Hohen
zollernschen Burgenpolitik. 

Im Laufe von etwa 25 Jahren erwarben Mitglieder des Kiinigshauses zahl
reiche linksrheinische Burgen, teils durch Kauf, teils durch Schenkungen. Eine 
besondere Rolle spielte dabei der spatere Kiinig Friedrich Wilhelm IV. (1795-
1861, Kiinig seit 1840). Im Rahmen der rheinischen Kulturpolitik PreuBens 
wurde eine beinahe systematische Wiederherstellung der Burgen betrieben. Zu 
den Motiven gehiirte eine politische Kultur- und Denkmalpflege verbunden 
mit einer Demonstration der preuBischen Wacht am Rhein gegen Frankreich. 
Initialbauten - nicht nur fUr das Rheinland - waren die noch heute meist als 
, Wiederaufbauten' bezeichneten Neuaufbauten von Rheinstein (1825-29), der 
Ausbau von Stolzenfels (1836-42) und schlieBlich der Neuaufbau von 
Sooneck (ab 1842)". 

2.3 Oberblick zur Genese und Auspriigung der Lahnburgenrezeption 

Die ktinstlerische und bald darauf auch die wissenschaftliche Beschaftigung 
mit den Burgen des Lahntales und seiner Nebentaler entwickelte sich nicht 
zuletzt aus der preuBischen (Rhein-)Burgenpolitik, in deren Folge immer 
starker auch die Burgen und Schliisser an den griiBeren Nebenfltissen des 
Rheins in den Blickpunkt des Interesses zahlreicher Bildungsreisender, Ktinst
ler, Historiker und Alterthumsfreunde rtickten. 

Bereits im ersten Viertel des 19. Jh. priesen Reisende Naturschiinheiten und 
Zeugen der Vergangenheit an der unteren und mittleren Lahn, so Anton 
KIRCHNER (1818) und August Graf VON PLATEN (1822)17. Ober das Gebiet 
zwischen Marburg und GieBen berichtet F. G. WETZEL (1808): ein herrlicher 
Grund voll immer wechselnden Lebens. Schol1 ein ferner Widerschein der 
herrlichen Rhehll1atur (sic!).' Berg und Tal und Wald und griinende Fliichen 
hi/den ein schones Gemiilde und bieten dem Auge die malerischsten Ansichten 
dar. Auch an Erinnerung der schonen ritterlichen Vergangenheit mangelt es 
nicht; erns! schauen Burgruinen VDn den Bergen nieder'8. - Der Banner 
Germanist, Schriftsteller und Dichter Prof. Karl SIMROCK (1802-76), bezeich
nete die Lahn im Jahre 1839 als VOIl zah/reichell Sch/assem iiberhangell, 
womit die Lahn den Rhein nachahmen zu wollen scheint l9 . Auf seiner Reise 
das Lahntal hinauf sah er sich allenthalben ringsum von erinnerungsreichen 
Dellkmalen der Ritterzeit umgeben20

. 

1866 erschien der Ftihrer durch Lahntal von SPIES" und 1891 jener von 
BUCHNER" . Inzwischen war das Lahntal von der Mtindung bis hinauf nach 
Wetzlar durch den Bau der Eisenbahn (1857-{j3) auch fUr Touristen erschlos
sen, die das Lahntal - vom Rhein hinaufkommend - erkunden wollten. In den 
I 890er Jahren wurde die Weiltal-Eisenbahnlinie ausgebaut' ·'. 

Zunehmend begannen auch ortliche Geschichts-, Verschonerungs- und 
Geselligkeitsvereine damit, sich der heimischen Burgruinen anzunehmen. 
Gleiches gait fUr die tiberregional tatigen Geschichts- und Altertumsvereine. 
Die Unterburg der Burg GLEIBERG (Krofdorf-Gleiberg, Kr. Wetzlar) wurde 
1879 durch den G/eiberger Geselligkeitsverein "wiederaufgebaut". 1883 setzte 
sich der Oberhessische Geschichtsverein dafUr ein, die noch vorhandenen 
Reste der Badenburg (Kr. GieBen) zu erhalten" . 
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Ferdinand LUTHMER (1 842- 1921 ) war einer der ersten Kunsthisto riker, die 
sieh mit den Burgen an der mittleren und unteren Lahn und ihrer SeitenUiler 
besehiiftigten. Im Inventar der Bau- und Kunstdenkmaler des Lahngebiets 
(1907) stellte er zusammenfassend fest , daB in jener Region ein Studien
material fur den mittelalterlichen Wehrbau vorliegt, wie es aul so kleinem 
Raum vielle icht Illlr noch fm Elsass vereilligt ist; es konnen dabei /iir die 
Burgell des Lahngebieres keine regelmii-Pig wiederkehrenden. also eine 
Venvolldschaft darslellendell Besollderheitell Jestgestellt werdell, es miijJle 
dellll die Queh hier wie bei onderen nassauischen Burgen hervorlrelende 
Wichtigkeit sein, die mlln der Schitdmaller beitegt. In Freienfels, Runkel, 
ulIIgenau, Ardeck, BurgschlValbach und Hohlenfels findet sic" dieser Baweit 
in besonders eigenartig ausgebildeten Beispielen25 . 

Im Burgwart, dem Organ der 1899 gegrtindeten ,vereinigung zur Erhaltung 
deutseher Burgen ' - heute Deutsche Burgenvereinigung (DBv) - hieB es 
19 12 : Durch die steigende Wertschatzullg der Schonheitell unserer Heimat 
erschliej3en sich Quch die bisher wenig gekolllllen Reize des ulhntales immer 
weileren Kre isell, und von Jahr zu Jahr wiichst der Fremdenstrom, der den 
FllIjJ hinallj- IInd hillabzieht. AlIch IIllsere Maler. die lllll die Mille des XIX. 
Jahrh, so zahlreiche Lahnbilder veriiJfentlichtell, silld wieder aufmerksam 
geworden und beginnell sich dell landschaftlichen lInd architektonischen 
Schonheiten dieses ura /tell deutschen Gaues von neuem zu widmen26, 

von den unzlihligen Ktinstlern, die im 19. und im frtihen 20. Jh. mit das 
minlere und untere Lahntal entdeckten seien nur einige stellvertretend ge
nannt : Friedrich Christian REINERMANN (1764 1835) schuf zahlreiche 
vedouten, Ansichten von Burgen und Stadten an Lahn, Rhein und Mosel. von 
Domenico QUAGUO ( 1787- 1837) stammt die eindrucksvolle, urn 1830 entstan
dene Phantasiedarstellung der Burg Langenau, unterhalb des Klosters Amstein 
an der Lahn gelegen. 1866 sehuf er seine Stadtansicht von MarburglLahn mit 
der ins Phantastische tibersteigerten Darstellung des Landgrafenschlosses"- In 
den I 840er Jahren entstanden Stahlstiche von Lahnburgen, die Joh. POPI'EL 
anfertigte; sie wurden teilweise in den Blinden ,Das GroBherzogtum Hessen in 
malerischen Originalansichten ' publiziert". C larkson STANFIELD ( 1793- 1867) 
mahe 1862 die alte Lahnbrticke und den ,Dom' in Limburg29. 

Haufig waren Burgen und Schlosser - darnnter viele Lahnburgen - Motive 
in Gem.lden des auch als Maler, Zeichner und Kunsthistoriker in Erseheinung 
getretenen Architekten Hugo VON RITGEN (1811 - 89)30. Aquarelle der Burg 
Gleiberg, des Schiffenberges bei GieBen, des Marburger Schlosses und von 
SchlojJ Oberlahnstein erscheinen mehrfach in seinem Werk; hinzu kommt 
mindestens eine Darstellung von Dietkirchen/Lahn. Primar war H. von Ritgen 
jedoch Architekt. Als sole her pi ante er den hislOri sierenden Ausbau ( 1847/89) 
der Wartburg bei Eisenach sowie die Ausbauten und Restaurierungen mehrerer 
Burgen und SchlOsser im Lahngebiet (Gleiberg; Staufenberg). In einem seiner 
Gemalde geht von Ritgens Blick vom Stallfellberg auf den Gleiberg" . 

Auch Ferdinand LUTHM ER ( 1842- 1921 )" , der Bezirkskonservator von Hes
sen-Nassau, schuf zahlreiehe Zeichnungen von Lahn-Burgen und -Schlossem, 
die vielfach als IIIustrationen des von ihm verfaBten Kunstdenkmaler-Inven
tars des Lahngebietes (1907) dienten. vielen davon ist neben dem dokumenta
rischen durchaus auch ein ktinstlerischer Wert beizumessen , Als Zeichner war 
Luthmer wohl fast ausschlieBlich als Illustrator seiner eigenen Schriften, vor 
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allem der Bau- und Kunstdenkmaler-Inventare tatig. Sein Zeichenstil ist, und 
das gilt v.a. fUr die Architekturzeichnungen, ein sachlich dokumentierender. 

Bislang weitgehend unerforscht ist die Rolle zahlreicher im Umersuchungs
zeitraum in Marburg bzw. im Marburger Umland ansassiger und tatiger Maler, 
von denen vielfach Burgendarstellungen tiberliefen sind. Gesuchte Motive 
waren hier insbesondere das LandgrafenschloB in Marburg, die Burg Mellnau 
(Kr. Marburg-Biedenkopf) am Rande des Burgwaldes oder auch die nahe 
GieBen auf benachbanen Bergkegeln markant gelegenen Burgen Gleiberg und 
Vetzberg. Als genrehafte Versatzstlicke erscheinen Burgruinen bzw. einzelne 
ihrer Bauelemente in vielen spatromantischen und biedermeierlichen Gemal
den. Der Marburger Maler Wilhelm Georg Ritter (1850-1926) stellte in seiner 
Cartenidylle einen Mann vor seinem Haus dar, das offensichtlich in die Trtim
mer einer Burg hinein gebaut wurde; auf deren Wehrgangrest steht besagter 
Mann mit einer langen Pfeife und schaut in die Ferne. Das Bild, das sich heute 
im Universitatsmuseum in Marburg befindet, rekurrien auf Carl Spitzwegs 
"Idyllen". Die Burg wird hier zum On der Privatheit, des Rtickzuges und der 
Besinnung und schlieBlich zum On der Rezeption der (Geschichts-)Land
schaft. 

Besondere Aufmerksamkeit im Kontext der Lahnburgen-Rezeption ver
diem der Maler und Zeichner Otto UBBELOHOE (1867-1922). Er zeichnete 
Sttidte und Burgell an der Lahll, so der Titel einer 1914 entstandenen Mappe3J , 

die Objekte lahnabwans ab Staufenberg beinhaltet. Mehrfach stellte 
UBBELOHOE die Burg Frauenberg bei Marburg und die Burg Freienfels im 
Weiltal dar" . So zeichnete er letztere am 14. Oktober 1900. Eine Bleistift
zeichnung diente als Vorlage zu seiner 1902 entstandenen Radierung, die sich 
heute im Universitats-Museum in Marburg befindet. Das Bild zeigt den nord
westlichen Teil des Wohnbaus. Standon des Ktinstlers war der untere Burghof, 
der Blick geht in Richtung Nordosten. Urn 1902 entstand auch UBBELOHOES 
Feder-Zeichnung Blick von der Ruine Freienfels. 

Die Freienfels-Bilder stehen als Burgendarstellungen nicht isolien im Werk 
des Klinstlers, vielmehr gehorten Darstellungen van Burgen und Schlossern in 
Hessen Zll seinen haufigeren Motiven35 . UBBELOHDE kam damit dem seit def 
Romantik immer groBer gewordenen Interesse an Surgen und Schl6ssem des 
Rheins und seiner Nebenfltisse nach, die - sinnfallige Zeugnisse einer oft als 
vorbildhaft verstandenen Vergangenheit - als Motive gesucht waren. Gerade 
das (GroB-)Btirgenum begann allenthalben - verstarkt nach der Neugrtindung 
des Reiches 1871 - mit der realen und ideellen Inbesitznahme mittelalterlicher 
Burgen. In denselben Kontext geh6nen auch die zu jener Zeit tiberall entste
hen den Geschichtsvereine, die primar Herrscher- und Herrschaftsgeschichte 
betrieben, die sich nattirlich wieder an den Wohnsitzen und Residenzen eben 
jener Herrscher, den Burgen und Schl6ssern festmach!e . 

Vor diesem Hintergrund ist auch die Herausgabe der Mappe Burgell all der 
Lahn mil zehn Originahteil1zeicl11111ngen def Klinstlerin Marie FISCHER 

(Dillenburg) durch den Verlag Willy Kalb, Montabaur, im lahre 1912 zu sehen. 
Die Mappe enthielt Ansichten der Burgen und Schl6sser Braunfels, Diez, 
Hohenstein, Hohlenfels, Lahneck, Langenau, Marburg, Runkel, Schaumburg 
und Weilburg. ,Der Burgwart' urteilte: Der Wert der Bliiller wiirde freilich 
durch ernsteres Studium der Bowverke sehr gewochsen sein. Sind ouch die 
Skizzen oIfensichtlich nllr auI schone Bildwirkul1g lmd gUle Farbenab-
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stimmwlg berechnet. so hotte die Kiinstlerin doch. wen1l s ie so edle Bauwerke 
darstellell wollte. mehr au! architektonische Einzelheiten eingehell miissell. So 
ist doeh die DureharbeitLlng oft gar ZLI oberfliichlich geblieben. Die Darstel
ILlng grofter A rchiteklllr ist eben eine sehr sch lVere A Llfgabe selbst fiir den 
e/fahrellell Meister"' . 

Die klinstlerische Darstellung der genannten Baudenkmii ler g ing ab dem 
drillen Viertel des 19. Jh. e inher mit ihrer fotografischen Erfa ssung, die - aus 
der gleichen Begeisterung flir die Geschichte und die architektonische Hinter
lassenschaft frUherer Generationen wie j ener der zuvor erwahnten 
Alterthumsfreunde - zuniichst haufig von "fachfremden" Personen betrieben 
wurde. Zu diesen gehiirte der Jurist Ludwig Bickell , der als " interessierter 
Laie" Bau- und Kulturdenkmaler in Kurhessen fotografi sch dokumentierte 
und wi ssenschaftli ch erforschte" . 1892 wurde er zum ersten verbeamteten 
Konservator der Denkmaler im Regierungsbezirk Kassel ernannt. 

2.4 Zur Forschungssituatiol1 

Wie berei ts angedeutet, ist die Erfo rschung der spezifischen "Lahnburgen
Romantik" noch nicht sehr weit fortgeschrillen. Ein umfassender Forschungs
bericht wird daher erst mit dem kommentierten Katalog der burg- und schloB
rezipierenden Bauten im Lahngebiet vorgelegt werden kiinnen. Insofern sei 
hier ledig lich auf e inige ausgewahlte Quellen und Schriften verwiesen, um die 
Miiglichkeiten zur Erfassung des Phanomens aufzuzeigen. 

Unter den Que llen sind naturgemaB die Erl iiuterungsberichte der Architek
ten, die Burgen und Schl iisser ausbauten, von Interesse. Die von Hugo von 
Ritgen, dem planenden Architekten des Ausbaus der Unterburg in SLaufenbergi 
Lahn und der Restaurierung der Burg Gleiberg bei GieBen verfaBte Festschrift 
Geschiehte der grossherzoglieh hessischen Stadt Stauf enberg L1l1d ihre. r beidell 
BLlrgell ( 1883)" gehiirt hierbei zu den wichtigsten zeitgeniissischen AuBerun
gen. 

Viele Informationen zur Burgenrezeption sind histori schen Exkursions
berichten zu entnehmen, so etwa dem Bericht liber Die BLlrgenfa hrt der 
Vereinigllllg ZItr Erhaltung deutscher Burgen im l ahre 19 1239 oder Die 
SporkenbLlrg. Ein SehulaLlsf/L1g ( 1925)41). 

Meist befaBte sich die wissenschaftliche Literatur der Wilhelminischen Zeit 
ausschlieBl ich mit der mittelalterlichen Geschichte der Burgen im Lahngebiet, 
doch geben Randbemerkungen hier vielfach AufschlUsse liber den Burgenbau 
und die Burgen-Rezeption der eigenen Zeit. Stell vertretend damr se i R. Bonte 
mit seinen Untersuchungen zu Nassaus Burgen [ ... ] im Mittela lter ( 19 1 I) 
genannt" . 

Wichtige Zusatzinformationen fUr unser Thema bieten zahlreiche Beitrage 
in regionalen Zeitschriften.f2 und Publikationen.fJ sowie in den landeskundli 
chen Organen. die bislang noch nicht vo ll stiindig gesichtet und ausgewertet 
werden konnten" . G leiches gil t fUr d ie in den letzten Jahren allenthalben 
erschienenen Gemeinde- und Ortschroniken.fs. 

Von der allgemeinen Literatur zum Thema Burgenromantik in Hessen wur
de bereits eingangs die Untersuchung SchlojJbaUlen de ,. Romalltik ill Hessen 
von Heinz Biehn erwahnt" . Flir die Burg- und SchloBbauten der Romantik 
entwickelte er e ine Epocheneinteilung. Biehn benennt jedoch ledig lich vier 
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historistische Schl6sser aus der Lahn-Region. Es wird darauf zurUckzukom-
• 

men setn. 
Der Anspruch und das wissenschaftliche Niveau der Publikationen zu ein

zelnen der hier behandelten Bauten sind sehr verschieden. Eine vollstiindige 
Auflistung und Kommentierung wird in unserem Katalog erfolgen. 

3, Adelige Burgenbauer und Burgherren 

Burgen und Schlosser waren Architekturen des Adels, und ihr Bau war nur 
ausnahmsweise biirgerlichen Bauherren gestattet. Dementsprechend waren 
auch in der Lahn-Region zumindest in der ersten Halfte des 19. Jh. meist noch 
Adelige die Auftraggeber solcher herrschaftlicher Wohnsitze und Residen
zen-l7. 

Einer der fri..ihesten und gleichzeitig bemerkenswertesten Sauten romanti
scher bzw. neugotischer "Burg" -Architektur in ganz Deutschland ist der okto
gonale, dreigeschossige Turm am Steinschen SchloB in NASSAU (Rhein-Lahn
Kr.). Reichsfreiherr Heinrich Friedrich Kart vom und zum Stein lieB ihn 1814 
nach Planen des Koblenzer Architekten Johann Claudius von Lassaulx errich
ten . Der Turm enthielt ursprUnglich eine Gedachtnishalle fUr die Befreiungs
kriege mit den MarmorbUsten der drei gegen Napoleon verbUndeten Monar
chen (1817 von Christian Rauch) sowie das Arbeitszimmer des Freiherrn. Der 
Steinsche Turmbau, der im groBen Turm des fUr die Romantiker bedeutenden 
Heidelberger Schlosses sein Vorbild hatte, wurde seinerseits zum Vorbild fUr 
iihnliche Bauten. Eines der wichtigsten Beispiele unter den Nachfolgebauten 
ist der Turm des Bungeschen Schlosses in Sinzig (Kr. Ahrweiler, Rheinland
Pfalz), der 1854/58 fUr einen bUrgerlichen Auftraggeber entstand" . Der 
Denkmalcharakter, den im Falle des Steinschen Schlosses lediglich der Turrn 
besitzt, wurde wahrend des 19. Jh. vielfach auf die Gesamtanlage einer Burg 
oder eines Schlosses Ubertragen. Die in den I 880er Jahren fUr einen geadelten 
"Aufsteiger" erbaute Drachenburg bei Konigswinter/Rhein gehort zu den her
ausragenden "Familiendenkmalern" dieser Arr9. 

1850-55 wurde die SCHA UMBURG oberhalb Balduinstein/Lahn (Rheinland
Pfalz) nach Planen des Wiesbadener Architekten Carl Boos umgestaltet und in 
Teilen neugotisch ausgebaut. Der Bauherr war Erzherzog Stephan von bster
reich. 

Zwei Ausbauten im 19. Jh. verwandelten die etwas sUdlich der mittleren 
Lahn gelegene Burg BRAUNFELS (Kr. Wetzlar) in eine Art hessisches Neu
schwanstein'O Der erste Ausbau erfolgte um 1845 unter FUrst Ferdinand 
(1797-1874) nach Planen von Prof. Rudolf Wiegmann (1804-65) aus DUssel
dorf. Ein Bezugspunkt zur ersten Phase der Rheinburgen-Romantik war durch 
die Freundschaft des FUrsten Ferdinand mit dem Prinzen Friedrich von Preu
Ben, dem Bauherrn der Ausbaus der Burg Rheinstein bei Trechtingshausenl 
Rhein gegeben5l, die als einer der Initialbauten europaischer Burgenromantik 
angesehen werden muB. Das klassizistische Ideal der kubischen Ballkorper mit 
Flachdiichern wurde trolz aller romantischen Tendenzen gewahrf2, wobei 
man sich bemiihte. den historischen Baubestand zu erhalten und zu integrieren. 

Ein zweiter Ausbau wurde zwischen 1875 und 1885 unter FUrst Georg 
(1836-1891 )durchgefUhrt, der dllrch die dritte Ehe seiner MlItter ein Halbbru
derdes Konigs Georg van Hannover geworden wa,-5J, Dadurch erkHirt sich die 
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Berufung des Architekten Edwin Oppler (1831-1880), der am Bau der bedeu
tenden neugotischen Marienburg bei Hannover beteiligt war. EinfluB auf den 
Bau nahmen nach dem Tode Opplers sein Mitarbeiter Ferdinand Schorbach 
sowie die Architekten Emile und Paul Boeswillwaldt. Der Ausbau ist an 
anderer Stelle ausfUhrlich beschrieben worden, so daB hier lediglich auf den 
frei erfundenen machtigen "Bergfried" (1884) verwiesen sei, der in dieser 
Form keinen mittelalterlichen Vorgangerbau hatte, als Signum eines als "Wie
deraufbau" einer mittelalterlichen Burg verstandenen Ausbaus des 19. lh. aber 
offensichtlich unabdingbar war. 

Die Braunfelser Bauherrenfamilie hatte ihre fUrstliche Souveranitat bereits 
1806 verloren, doch wurde gerade darin eine Motivation zu dem prachtigen 
"Stil"-Ausbau gesehen, der die mittelalterliche Vergangenheit der Solmser 
Nebenlinie wiedererstehen lieB". 1842/43 hatte sich Fiirst Ferdinand, der 
Bauherr des ersten Ausbaus von Braunfels, in Sichtweite der Burg ein burg
aniges lagdschloBchen errichten lassen, d.h . hier wurde eine Art Burgenpolitik 
auf kleinstem Raum betrieben, versteht man darunter die herrschaftliche 
Durchdringung einer Region mit Burgen, seien diese nun reale (Mittelalter) 
oder ideelle (l9'/friihes 20. lahrhunden) "Wehrbauten". 

Noch gegen Ende der Wilhelminischen Zeit gait der hi storistische Ausbau 
der Burg Braunfels als bewundernswen: Das Sch/oft, daft vielell als eilles der 
sc/zonslell in deutschen Landell gilt, is! vollig und sehr freE von hislOrischer 
oder archaologischer Gelltluigkeit mEt groj3rem All/wand wiederhergestellt. 
Mit vie/en Ankliingell all Viollet le Due kalll1 es als ein Musterbeispiel von de,. 
Wand/ung des Geschmackes dienen, es wird aber sicher Iloeh bewundert 
werdell. welll1 die Armeleuteklllls/ und ihre Prophetell, die es heute verachten, 
fangst vergessen sil1{ps. 

Mit dem 1852 fUr die aus England stammende Clara Freifrau von Nordeck 
zur Rabenau (geb. Philipp) erbauten neuen SchloB FRIEDELHA USEN (Stadt 
Staufenberg, Kr. GieBen) entstand ein weiterer bedeutender neugotischer 
SchloBbau in der Lahnregion. Das kubische, mit einem f1achen Dach versehe
ne und an den Ecken mit schlanken polygonalen Tiirmchen besetzte SchloB 
entstand auf einem Hiigel nahe dem alten Rol shausenschen SchloB Friedel
hausen56 . 

Auch in GROBEN- BuSECK (Kr. GieBen) gibt es ein neugotisches SchloB" . 
Buseck war im 13. lh. Reichslehen. Nachfolger der Herren von Buseck waren 
die Herren von Trohe, die aufgrund winschaftlicher Probleme 1784 ihr Burg
lehen aufgeben muBten. 1785 ersteigene die Gemeinde GroBen-Buseck das 
Gut und das Busecker SchloB fUr 35.000 Gulden. Die hessen-darmstadtische 
Regierung untersagte aus lehensrechtlichen Griinden die VerauBerung. Eine 
Frau von Zwierlein erstand in der Folge das Anwesen zum benannten Ver
kaufspreis. Emestine, deren Enkelin, die 1829 Friedrich Freiherrn von 
Nordeck zur Rabenau (vg I. oben: Schlo~ Friedelhausen) geheiratet hane, lieB 
das SchloB urn 1860 neugotisch umgestalten. - Das SchloB stellt sich heute als 
ein schlichter, weitgehend weiB verputzter Bau mit grau und rot gefaBten 
Architekturgliedem dar. der anscheinend noch viel historische Bausubstanz 
enthalt. Ein Giebel der Ganenfront des drei stockigen Hauptbaus zeigt einen 
ansteigenden Rundbogenfries; auf der Ecke sitzt ein zinnenbekronter recht
eckiger Erker. 
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Markant erhebt sich der Burgberg von STAUFENBERG, ein Basaltkegel, etwa 6 
km nordostlich der Stadt GieBen nahe der Mlindung der Lumda in die Lahn. 
Auf dem Gipfel liegt die Oberburg. Direkt unterhalb slidlich der Burg erhob 
sich die Kirche SI. Georg in unmittelbarer Nachbarschaft zur Unterburg. Noch 
tiefer liegt am Slid- und Osthang des Berges der Ort und an der tiefsten Stelle 
der Bebauung der Stadttorturm. Eine Wehrmauer umschloB die Siedlung, die 
sich auf halber Hohe des Hanges in einem Viertelkreis urn die Burg erstreckt. 

Urn 1487 wurde an der Unterburg gebaut oder diese neu angelegt. Wohl 
1517 entstand der Wohnbau in der heute noch weitgehend erhaltenen Form" . 
Die Burg entging 1647 der Zersttirung, da sie nach der Sprengung der Ober
burg militarisch wertlos war. Urn 1780 erwarb Pfarrer Busch aus Brandobern
dorf die Unterburg, und 180 I verkauften dessen Erben sie auf Abbruch fUr 900 
Gulden an den Landwirt Keil auf der Fortbach. Urn 1809 kaufte Kaufmann 
Tasche aus GieBen die Unterburg" . Er lieB im Ostturm einen Weinkeller mi, 
einem dartiber liegenden Zimmer einrichten und das umliegende Gelande zu 
einem Garten urn gestalten. Nach dem Tod Tasches kam die Unterburg an den 
Schreinermeister Stingel, der eine Wirtschaft einrichtete und sich das kleine 
Haus unterhalb der U nterburg baute. 

1858 erwarben die damals in GieBen studierenden Prinzen Ludwig - der 
nachmalige GroBherzog - und Heinrich v. Hessen-Darmstadt die Anlage. Sie 
lieBen durch den Bauaufseher Unger Bauaufnahmen erstellen, die Kreis
baumeister Busch zur Grundlage seiner Wiederherstellungsplane der Unter
burg nahm. Seine Plane wurden nicht bewilligt. 1860 erhielt dann der bereits 
oben unter den "Lahn-Malern" genannte Prof. Hugo von Ritgen (1811-1889) 
den Auftrag lIelle Wiederherstellungs-Entwurfe fiir das Hallptgebiillde und die 
Nebengebiiude lIebst den ganzen Umfassungsmauern lInd deren Befestigung, 
!reu der urspriinglichen Anlage anzujertigen, und, nachdem diese Ptane ge
nehmigt warden waren, gaIt es zunachst, das Besitzthum abzuschlieften und zu 
sichern. Deshalb wurde die Wiederherstellung der Ringmauern und der Thore 
sogleich vorgenommen und war 1862 ziemlich vollendef". 

H. von Ritgen, der durch den historisierenden Ausbau der Wartburg (18471 
89) bekannt geworden war, plante die Ausbauten und Restaurierungen mehre
rer Burgen und SchlOsser an der Lahn (Gleiberg) und im Vogelsberg 
(Frischbom/Kr. Lauterbach, SchloB Eisenbach, nach 184861 ; Laubach, SchloB, 
Marstallgebaude, U mbau, urn 1860170). 

Die in Folge der Heirat Prinz Ludwigs am I. Juli 1862 ntitige Erbauung des 
neuen Schlosses in Darrnstadt war so kostspielig, daB die Wiederherstellung 
der Unterburg in Staufenberg vorlaufig unterbleiben muBte. 1871 wurde ein 
groBer Saal im mittleren GeschoB des Wohngebaudes eingerichtet und 1879 
erhielt dieses einige neue Fenster. 1882 wurden an der Nordseite neue Fenster 
eingesetzt und neben dem Saal zwei Zimmer hergerichtet, leider ohne Ruck
sichtnahme auf die ursprungliche Anlage" . 

1925 kam die gesamte Burganlage an den hessischen Staat. [n neuerer Zeit 
erfolgten umfangreiche [nstandsetzungen und die Einrichtung eines Hotels. 
Dem Wohngebaude der Unterburg wurde dafUr vor einigen Jahren ein entstel
lender modemer Erweiterungsbau angefligt. 

1911-12 entstand der groBe neobarocke Festsaalbau an der Nordostecke des 
Schlosses in LICH (Kr. GieBen), zu dem Heinrich Metzendorf den Entwurf 
lieferte. Das quadratische Gebaude, in welches die Fundamente des 1764/66 
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abgebrochenen Nordostronde ll s der Festung einbezogen wurden, hebt sich mit 
seinem un verputzten Bruchsteinmauerwerk hart von dem gelb verputzten 
HauptschloB ab. Es dUrfte einer der letzten adeligen Bauten in der Region 

• 
gewesen sem. 

4. Biirgerliche Burgherren 

Der Bau aufwendiger herrschaftlicher Wohnsitze fU r BUrgerliche ist bereits 
im 18. Jh. zu beobachten6

" Statusveranderungen und Nobilitierungen gehor
ten im 19. Jh . zu den Motiven. Oft wurden solche Bauten gegen Ende des 19. 
Jh . auch in der bloBen Hoffnung auf einen gesell schaftli chen Aufstieg geschaf
fen. In der demonstrati ven Obernahme adeliger Lebensweise zeigte der neue 
Geldadel nicht nUT den erworbenen Reichtum sondern augenfti llig auch den 
Anspruch auf polit ischen EinfluB im Lande. 

In Nachahmung des Adels, der nach der Revolution von 1848 mit restaurati 
ven MaBnahmen seine Stellung durch Erneuerung seiner Trad it ionen auBerlich 
zu festi gen SUChlC, beganncn nun auch versUirkt Biirgerli che Rang und Stel
lung dUTCb eine ent sprechende Bautatigkeit zu demonstrieren. Dazu geh6rte 
die Aneignllng gesell schaftli cher Formen des Adels ebenso wie di e Adaption 
seiner Architekturfo rmen Burg und SchloB, denn bis zur Abschaff ung der 
Monarchie konnte die Aristokratie ihre Vorrangste llung nominell weitgehend 
behaupten. Ihr Lebensstil wurde fUr das gehobene BUrgenum vorbildlich. 
Besonders d ie kapitalkrtifti ge, vom Adel aber weitgehend ignorien e Hochfi
nanz (raChlete diesen zu imitieren und an Aufwand zu iiberbietcn. Die Kronung 
des bUrgerl ichen Aufstiegs blieb die Erhebung in den erblichen Adelss tand. 
Der Adel seinerse its versuchte nach der Revol ution durch verst,irktes AnknUp
fen an rnittelalterliche Traditi onen und die Hinwendung zu den A hnen, sich 
von den bUrgerlichen Aufsteigern abzugrenzen. Aber auch das Traditions
repertoire def Aristokratie wurde bald von biirgerlichen Familien okkupiert. 

Hallfig waren die Burg- und SchloBbauherren der ersten Hti lfte des 19. Jh . 
noeh Politiker und Personlichkeiten des offentliehen Lebens. di e weitgehend 
dem Adel entstammten. Dennoeh wird deutlich, daB bereits damals in Naehfol
ge der , PreuBisehen Burgenpolitik ' das GroBbUrgertum die Residenzen des 
Adcls am Rhein nachzuahmen oder gar zu vereinnahmen suchte. 

Bereits urn 1820 kaufte der Limburger Kaufmann Trombetta die oberhalb 
DEHRN/Lahn etwa 4 km von Limburg gelegene gleiehnamige BlIrg und lieB sie 
anscheinend wiel/er/wrstellel1 lInd en veiternM. Yarn Ausbau fUr Trombetta 
konnte der dreigesehossige, turmartige ostl iche Wohnbau stammen, der 
re tardierend als " Barockbau" mit Mansarddach erscheint. 

In der Lahnregion erscheint schon frUh , 1835/38. e ine bUrgerliehe Familie 
als Auftraggeberschaft einer " Burg": Das JagdsehloB DIANENSTEIN bei We il
mlinster (Kr. Limburg-Weilburg) wurde von der Unternehmerfamilie Buderus 
errichtct. die nahebei im Weilta) die Audellschmiede belrieb6s. Inmitten eines 
Landschaft sparks entstand hier ein dreitUrmiges, bllrganiges SehloB mit Fl ach
daeh, das sei ne Vorl aufer in den Parkburgen der Romant ik hat, aber d ll rchaus 
auch Parallelen zu klassizisti schen Landhliusern 3ufweisl. 

Einc wei tere Dianaburg entstand kurze Zeit sp~it er fur einen adeligen 8au
herren: 1842143 lieB FUrst Ferdinand von Solms-Brallnfe ls oberhalb LEUN (Kr. 
Wetzlar) im Lahntal, nahe seiner Residenz Braunfe ls, e in JagdsehloB in Form 
einer Turmburg errichten"'. D. h. bUrgerliche und ade l ige Auftraggeber solcher 
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"Burgen" traten bereits im zweiten Viertel des 19. Ih. vereinzelt nebeneinander 
auf. 

4. I Biirgerliche Burg- ulld Schloj3herrell ZIVischen 1848 und 1871 

Auf die I 848er Revolution folgte eine Zeit wirtschaftlichen Wachstums, die 
u.a. daraus resultierte, daB die Regierungen zur Konsolidierung ihrer in Frage 
gestellten Macht auf die VnterslUtzung des Btirgertums angewiesen waren. 
Der Staat forderte gezielt Handel und Industrie. Banken, private Vnternehmen 
und Aktiengesellschaften wurden gegrtindet und die Pri vatwirtschaft ausge
bau!. In seinem Bestreben, zur gesellschaftlichen Spitze aufzusteigen, fand das 
GroBbUrgertum Selbstbestiitigung in der Obernahme aristokratischer Lebens
formen. Mall sieht diese Ubernahme [ ... ] all der ElllWicklung der Fabrikanten
wohnungen vom kfeinen Haus neben dem Betrieb iiberdie Villa zum landlichen 
Herrensitt' - im Lahntal ist die neugoti sche, schloBartige Buderus-Villa in 
LOLLAR (Kr. GieBen) solch ein Bau - oder im Streben nach Nobilitierung, nach 
Orden und Titeln. 

Die hiiufig als Buderus-Schloj3chell bezeichnete Fabrikantenvilla des Vnter
nehmers Georg Buderus entstand bis 1868 auf dem Geliinde der damals 
prosperierenden Main-Weser-HUtte in LOLLAR (Kr. Wetzlar). Vier lahre zuvor 
war dort der erste Koks-Kohle-Hochofen in Betrieb genom men worden. Die 
1992/93 restaurierte und ausgebaute Villa enthalt heute das Informationszen
trum fUr Buderus-Heizsysteme68• Wenige lahre vor dem SchlOj3chell war nahe
bei das neue SchloB Friedelhausen in Formen englischer Neugotik entstanden. 
Auftraggeber dieses 1852 erbauten Schlosses war hier die Adelsfamilie von 
Nordeck zu Rabenau69, ebenso wie bei dem kurz danach ausgebauten SchloB 
GroBen-Buseck. Beide Schlosser konnten von EinfluB auf den Bau der 
Buderus-Villa gewesen sein, denn auffallig war immer wieder die Absicht 
blirgerlicher Bauherren, eine verehrungsvolle WUllschverbindung zu dell 
Herrscherfamilien'o und zum Adel herzustellen. So hingen denn auch in vielen 
Villen Gemalde des Regenten bzw. historischer Herrscher. 

Die ehrgeizigen BUrger - meist Vnternehmer- jener Zeit waren noch immer 
darauf beschriinkt, adliges Wohnen und aristokratische V mgangsformen zu 
kopieren, was nicht selten eine quantitative statt einer qualitativen Rezeption 
bedeutete. Die Burg- und SchloBbauherrenschicht dieser lahre bestand also 
einerseits noch aus dem Adel, abgestiegen von der feudal en Herrenschicht zum 
nur noch privilegierten Staatsstand71

, und andererseits aus dem unternehme
rischen GroBbUrgertum. Die deutliche Verschiirfung der Klassengegensiitze 
ftihrte jedoch vielfach zu einem ZusammenrUcken von Adel und industriellem 
GroBbUrgertum, die ihren Besitz und die Uberkommenen Werte gefiihrdet 
sahen72. 

Die Architektur des Mittelalters gewann so neue Bedeutung, denn fUr die 
Denkmiiler einer groften Vergangenheit, welche die friihere Generation 
stumpfsilll1ig mij3achtete und veifallen lieft, ist im gesteigerten geschichtlichen 
Bewufttsein und im erwachten Nationafgejiihl !iO viel Theilnahme elwachsen, 
daft {liese lange geschmiihten Zeugen einer kUllstsinnigen Vorzeit aI/er Orten 
durch sorgf'iiltige Restauratioll, selbst durch verspiiteten Ausbau eine Wieder
geburt erleben73 . 

In die Zeit 1848- 71 fallen in der Vntersuchungsregion mei st adelige Neu
und Ausbauten, darunter der weitere Ausbau der Burg DEHRN (Kr. Limburg-
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Weilburg), der unter e inem bUrgerlichen Bauherren be re its urn 1820 begonnen 
hatte . 

4.2 Biirgerliclle Burg- IInd Sehloj3herren von 1871 bis 1918 

Schon seit 1848 war die Situation de r deutschen Wirtschaft gut gewesen. 
Mit dem Sieg Uber Frankre ich 187 1 und den daraus resultie renden enorrnen 
Reparationszahlungen erhielt die Konjunktur dann noch e inmal Auftrieb - die 
Grunde rjahre nahmen ihren Anfang -, doch Uberwogen 1873-94 die Krisen
j ahre gegenU ber den Aufschwungsj ahren. 

Wahrend das preuBische Ktinigshaus das bUrgerliche Unte rnehmertum in 
der e rsten Hii lfte des 19. lh. we itgehend gar nicht zur Kenntni s genommen 
hatte, we il die Lebellskreise des koniglichen HoJes III/d der biirgerlichen 
Fabrikantel1 , Bankiers, Kaufleute einal1der nid ll abersc/1I1illeJl , ja kaum je
mals beriihrlen'4, anderte sich diese Situation nach 1862 und mit den Vorberei
tungen der Finanzierung des Krieges gegen O ste rre ich" . Erst Kaiser Wilhe lm 
H. hatte e in grtiBeres Interesse am Untemehmertum, mit dem e r hiiufi g Um
gang pflegte . Zu jener Zeit konnte auch der Unte rnehmer Stumm-Halbe rg e in 
Freulld des Kaisers werden. 

Bei de r Betrachtung des mitte lrhe inischen Burgenbaus de r Zeit ab etwa 
1870 mIll das inzwischen gesteigerte Reprasentat;olls- lOU/ Renommier
bediirfllis aur ', das Versatzstticke a ller "feuda len Stile" adaptie rte". Diese 
Demonstration vergangener Hochherrscha/tlichkeit78 war urn so wichtiger, als 
man sich - verstarkt ab Ende de r I 870er Jahre - mittle rweile a ls GroBbUrger im 
Hande ls-, Bank- und Industriewesen etablie rt , gegen das Kle inbUrgertum ab
zugrenzen suchte. Vo r dem Hinte rgrund des ungehemmten wirtschaftlichen 
Libera li smus, de r seine Rechtfertigung aus seiner Fortschritts- und Erfo lgs
g laubigke it herle ite te, se tzte sich die Auffassung durch, daB jeder Ttichtige 
"aufs te igen" ktinne. Der e rfo lgreiche Geschiiftsmann war somit auch ideolo
gisch und mo ra lisch gerechtfe rtigtJ9 . 

Neu in den I 880er l ahren war de r scho n angesprochene Stilplurali smus, 
wobei jedoch der Deutschen Rena issance al s Natiollah;til80 eine besondere 
Rolle zukam, wie etwa de r Ausbau des a lten Schlosses in G 1ESSEN zeigt, das 
1893- 1905 zum Oberhessischen Museum ausgebaut wurde. 

Das Stllllllll 'sehe Schloj3 in RAU1SCHHOLZHAUSEN" (Kr. Marburg-Biedenkopf) 
- ursprtinglich wohl Schloj3 Nell=Potsdalll" genannt - entstand ebenfalls als 
Rellaissallce-Scllloj3. 1873 wurde mit dem Bau nach Planen von Carl Schafer 
begonnen, doch entzog ihm de r geade lte Bauhe rr, Ferdinand Eduard Fre ihe rr 
von Stumm (1843- 1925), die Baule itung, nachdem es - wohl aufgrund 
schlechter BodenverhaItnisse - zu einem Teileinsturz gekommen war. M it dem 
Weiterbau wurde das Fran kfurter Architektenbti ro My lius & Bluntschli" unter 
weitgehender Be ibeha ltung von Schii fe rs Gesamtko nzept beauftragl. Die Bau
leitung halle Aage von Kauffmann als Mitarbe ite r des BUros. 1877178 war das 
SchloB - voriaufig - vollendel. Bereits urn 1890 erfo lg tc d ie Erweite rung um 
den Fachwerkbau an de r Ostseite nach Entwurf von Neher & (Aage) van 
Kauffmann ~J . 

In Deta il s fo lgte das SllIIlIIll :"che Schloj3 a rchitekto ni sc hen Vorbildern des 
16. lh . aus Hessen und aus dem Weserbergland. Es prlisentie rt sich a ls asym
metrische Baugruppe mit steil aufragenden Dachern . Durch die dominierende 
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Lage auf einem HUgel oberhalb des Dorfes und die unminelbare Nahe zu 
einem mittelalterlichen Burgstandorl ist hier wieder der Bezug zum Mittelalter 
gegeben. Die Architektur wurde hier zum Bedeutungstrager fUr den in den 
Adelsstand erhobenen Bauherrn. 

In BAD CAMBERG (Kr. Limburg-Weilburg) lieB sich die Familie Lieber -
anscheinend in den 1870er lahren - ein am A/tell Oral1ischen Platz gelegenes 
Herrenhaus van 1813 zu einem reprasentativen Anwesen umgestalten. Def 
dazugehi:irige Park nimmt einen gri:iBeren Teil des siidi:istlichen Altstadt
bereiches ein und umfaBt ein langes Teilstiick der Stadtbefestigung. Der im 
Zuge der Stadtmauer gelegene Weifle Turm wurde 1893 auf Veranlassung Ernst 
Liebers neugoti sch ausgebaut; er erhielt dabei die Glockenstube und den 
markanten Spitzhelm und wurde so zum Signum einer in der Reichspolitik 
einfluBreichen Familie. Landes- und reichsgeschichtliche Bedeutung erlangte 
die Familie mit Ernst Lieber (* 1838 Camberg, t 1902 ebd.), dem Mitbegriinde, 
und - seit 1891 - FUhrer der Zentrumspartei, der seit 1870 Mitglied im 
preuBischen Abgeordnetenhaus und seit 187 1 im Reichstag war und zudem al s 
ein WortfUhrer der katholi schen Kirche wahrend des Kulturkampfes auftral. 
Auch hier steht das "Mittelalter" wieder als Metapher fUr eine "gute alte Zeit": 
der Turm ist der darauf verweisende Bedeutungstrager. 

J. Dippel (1871) hielt alle historisch gegebe/le/l Sri/m·tell /lach gewi.uen 
Seilell hin fiir berechtigt, denn welcher Srit indeJ3 bei dem eil1zelllen Gebiiude 
Qllgewendet wen/en soli. das hiingt \1011 dem Zwecke ab, welchem dasse/be l it 

dienen besril1l11l1 iSl; fUr den Burgenbau seiner Zeit hieB das: der Rundbogensfil 
dilljre sich/iir die Hallen der Wissenscha/t, auchfiirfeste Burgen, am bejJten 
eignen85

. 

Die restaurative Haltung gerade des Biirgertums der Griinderzeit wird deut
lich: Die Vergangenheit im Sinne eines UrsprUnglichen wird per se als wertvoll 
angesehen. Man versuchte durch die Obernahme von Bauformen und "Stilen" 
aus Epochen mit anscheinend intakten Herrschaftsverhaltni ssen lVenigstens 
iiujJerlich die Teilhabe all Geist und Lebensgefiihl del' ,gUlen alten Zeir ' zu 
gelVil1nen 8b . Die architektonischen Zeugnisse jener Zeiten werden so zu Leit
bildern der eigenen Gegenwarl. Es war also nur folgerichtig, Burgen und 
SchlOsser zu architektonischen Leitbildern zu erheben, denn in mlilllllicher 
Kraft erhoben sich [ ... J die SchWsser des Mittelalters87. - Mit jenell eisernen 
Zeiten ist nun zwar das Bediil.fnis eines eigentlichen Festungs-miisigen Baues 
gewichen; aber das Mo~iJ de,. Burg bleibt wohl dos pa5sendste. Dasselbe kanll, 
l1Iit dem Stile heiterer Offentlichkeit vermiihlt, eill neues Ganzes bilden, wel
ches sich 5ehr von den weichlichen Bildungen del' modern en KUllst Ul11erschei
dd' . 

Immer mehr bekamen Burgen und Schli:isser in der zweiten Halfte des 
19. Jh. eine Art .,Waren-Charakter"; vielfach wechselten sie seit der Mitte des 
19. Jh. bis zum Beginn des 20. Jh. zwischen biirgerlichen und adeligen Besit
zern. Zu diesen Bauten gehi:irten das bereits mehrfach erwiihnte SchloB DEHRN 
(Kr. Limburg-Weilburg) und das SchloB in SCHONSTADT (Kr. Marburg
Biedenkopf). 

Die am rechten Lahnufer etwa 4 km nordi:istlich von Limburg gelegene 
Burg DEHRN wurde 1194 zuerst erwiihnt89

. Um 1820 kaufte sie der Kaufmann 
Trombetta (Limburg), der sie wohl wiederherstellen und enveitern lieB90. 
1843/44 war sie bereits in Besitz der Familie von Dungern91

• Nach BaumaB-
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nahmen in den I 840er lahren91 und der Gestaltung der Parkanlagen in Form 
eines engli schen Gartens mit zwei Br(icken (vor'1) 1862 begannen weiterge
hende Veranderungen erst unter Hermann von Dungern, der einen bislang 
unbekannten Frankfurter Architekten damit beauftragte. 

Die Wasserburg in SCHONSTADT (Kr. Marburg- Biedenkopl) gehol1e seit 1322 
fUr mehr als 600 lahre der Familie von Milchling VOII 5elloll .l'ladl, die erst 1937 
ausstarb.93 Aus der Burg ging das sp~itere SchloB hervor. das noch einen Turm 
der Burg zeigt, der 161 8 ein FachwerkobergeschoB erhie lt . 1890 wurde SchloB 
Schonstadt an Dr. Lucius aus Frankfurt verkauft. Von diesem wiederum erbte 
es 191 9 Freifrau von Bethmann. Um 1900 wurden ei n zweiter Turm und ein 
kleiner Anbau angef(igt. 

Zu den realen b(irgeriichen SchloBherren der Wilhelminischen Zeit gehor
ten vielfach auch KomlTIunen und Institutionen, die hislori sche Burg- und 
SchloBarchitekturen nutzten, welche von ihren fr(iheren Besit zern aufgegeben 
worden waren. Dazu gehorte etwa die Obernahme des Alten Schlosses in 
GieBen durch die Stadt, urn dort ein Museum einzurichten. Teile des Schlosses 
dienten wiederum als adeliger Wohnsitz: hier wurden Raume fUr GroBherzog 
Ernst Ludwig und seine Gemahlin eingerichtet9

-1. Weit haufiger war jedoch die 
Errichtung von ideell als "Schlossern" und "Palasten" zu verstehenden Repra
sentati v- und Nutzbauten . 

S. Heimatschutz 

1897 publizierte Ernst Rudorff das Manifest der Heimatschutzbewegung, 
und am 15. luli 1907 wurde das GeselZ gegell die Venlllswllllllg VOII Ol'lscllof
tell tll1d landschaftlich hervorragendel1 Gegellden in PreuBen verabschiedet. 
Die beiden Daten markieren in etwa den zeitlichen Rahmen der deutlichen 
Auspragung des Heimatschutzgedankens in einer Kombination von Denkmal
pllege und Landschaftsschutz. 

Erganzend zum CeselZ gegen die Verllnsw/llIllg [ ... 1 verOffentlichte das 
Ministerium des Inneren und der offentlichen Arbeitell einell ErlaB, in dem es 
heiBt: Es ist ill hohem Mafie erwiinscht, beim baueJlden Puhlikum die Erkelll/[
Ilis ZlI lVeekell lIlld ZlI befesligell, daj3 eill 5Iraj3el1-. 5ladl- IIl1d LalldsehaJisbild. 
moge es sicll allch aus 1I0ell so einfachen lInd seheinba r ansprllci1s/osell rei/ell 
zusammellsetzell , eill ku/turgeschichtliclles Erbtei/ iSI, dessell Wert erkallllllllld 
gewiirdigt wen/en I11UfJ, dafJ es im kiinst/eriscllen Sinne eill Ganzes bildel. das 
durch aufdringliche. ullscllolle und fremdartige Neubautell ebellso sellr ge
schiidigt wird, wie dllrcll Beseitig llllg weselltlicher Teile des Vor/wlldelleI195

. 

Nach diesen Veranderten MaBgaben begann eine schrittweise Abkehr vom 
historisti schen "Stil"-Ausbau hi storischer Burgen und Schlosser und eine 
Wendung hin zu einem eher konservatorisch-denkmalpllegerischen Umgang 
mit solchen Baudenkmalen. An den Burgen und Schlossern der Unter
suchungsregion lassen sich vereinzelt solche Vorgehensweisen belegen. 

Die Unterburg in FRoNHAusEN (Kr. Marburg-Biedenkopf), noch heute Besitz 
der Familie Schenk zu Schweinsberg, wurde bis 191 7 landwirtschaftlich ge
nutz!. Der damalige desolate Zustand der Anlage bedingte wohl die Restaurie
rung und den Ausbau von 1923. Dieser Ausbau , den Heinrich Walbe"" plante, 
fand offensichtlich nach den geschilderten MaBgaben des Heimatschutzes 
statt. Eine wesentliche Veranderung war die Verlegung des kurzen Zwischen-
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fltigels von einem Ende des Hofes an das andere, zwecks besserer Belichtung 
des Hofes97 . 

Die L,MB URG (Stadt Limburg/Lahn) wurde nach einem Brand 1934-35 im 
Sinne des Heimatschutzes instandgesetz!. - Die MaBgaben des Heimat
schutzes wurden auch bei der Umgestaltung des 1713-26 erbauten Lust- und 
lagdschlosses W, NDHOF (Stadt Weilburg) in den lahren 1934-36 berticksich
tig!. 

Bemerkenswert ist die Umgestaltung der im 19. lh. neugotisch ausgebauten 
Burg LAHNECK (Stadt Lahnstein, Rheinland-Pfalz) durch den aus Mtinster an 
der Lahn stammenden Architekten Karl Caesar (1874-1942)98. Im Sinne der 
preuBischen Neugotik, wie sie das in Sichtweite von Lahneck am Rhein 
gelegene SchloB Stolzenfels priigte, hatte auch die Burg Lahneck beim Ausbau 
in den 1860er lahren Flachdacher erhalten. Nach den Entwtirfen von Karl 
Caesar wurden 1937 hohe verschieferte Diicher aufgesetzt, mit denen - im 
Sinne des Heimatschutzes und seiner Ablehnung des Hi storismus - eine Annii
herung an das spatmittelalterliche Erscheinungsbild99 erstrebt wurde. 

6, Die biirgerliche Villa aIs Burg - die Burg aIs Villa 

Im Verlaufe des 19. lh. erfuhr die Bauaufgabe Villa eine weitgehend neue 
Auspriigung, wie es die zahlreichen Neubauten jenes lahrhunderts belegen. Im 
Rahmen des strukturellen Wandels der Gesellschaft wurde die Villa zum 
wichtigen Ausdrucksmittel der Lebensart des an Bedeutung verlierenden Adels 
und des el1lporstrebellden Biirgertul1ls 'oo, In der Bauaufgabe Villa trafen sich 
die Wohnvorstellungen von Adel und Btirgertum. Wahrend Umbauten und 
Wiederaufbauten von Burgen und Schlossern fast immer auf die bestehende 
Architektur Ri..icksicht zu nehmen hatten, konnte sich die Idee von der Burg im 
Sinne der Zeit hier vielfach deutlicher manifestieren. Nattirlich entfiel bei der 
Villa die fUr die Burg pragende reale fortifikatorische Funktion, doch blieb 
durch die Einkleidung immerhin noch eine sinnfallige ideelle Befestigung 
innerhalb der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen des 19. lh.: beabsich
tigt war der Eindruck von Wehrhaftigkeit und herrschaftlichem Status. Ttirme 
gehorten zu den Bedeutungstriigern , die wahrend des ganzen 19. lh. - aber 
auch noch darliber hinaus - fUr die , Idee von der Burg ' stehen. 

Wenn hier von der Einkleidung eines Gebiiudes in ein hi storisches Gewand 
gesprochen wird. dann ist das keine moder!,:,e Deutung, vielmehr hatte schon 
Gottfried Semper in seinen theoreti schen Uberlegungen zur Architektur die 
Grundthese vom Bekleiden vertreten, wobei insbesondere das hi storische 
Kleid die eigentliche kiinstlerische Funktion zu erfiillen, Mhere geistige An
spriiche zu be/riedigen und gesellscha/tliche Ideale zu sYl1lbolisieren hatte lO

' . 

Hier wird der Dualismus offenbar, der dem 19. lh. und seiner Architektur so oft 
kritisch entgegengehalten wird: Die Di skrepanz zwischen einer den prakti
schen Anforderungen des Alltags gentigenden Grundform und einer symbo
li sierenden "Stil"-Htille. Andreas Ley spricht in diesem Kontext von 
Stil1ll1lungse!el1lenten - grajJ, miichtig, stark, blockhaJt, trutzig, diister - , die 
der Villa ihren Charakter geben sowie von EmpJindungstriigern - Turm, Mau
er, Wehrgang -, die Mittelalter assoziieren sollen '02. 

Die "trutzigen" rustizierten Sockel vieler Wohnhauser der Wilhelminischen 
Zeit gehoren gleichfalls zu solchen Empfindungstriigern, die jedoch immer 

54 



mehr von bewuBten Bedeutungstragem zu bloBen Versatzstticken wurden, die 
unreflektiert im Villen- und Wohnhausbau eingesetzt wurden und vereinzelt 
bis heute nachleben. 

GroBte Bedeutung kam im Villenbau und dem gehobenen Wohnhausbau 
immer dem Bauelement Turm zu. Ein - willkiirliches - Beispiel bietet das 
Wohn- und Geschaftshaus Steinweg Nr. 11 in MARBuRGlLahn. Das 1883 im 
"altdeutschen Stil" erbaute Fachwerkhaus zeigt e inen gemitteten Fassaden
turm mit einem Spitzhelm, der an den Ecken mit kleineren Eckttirmchen 
besetzt ist und der Assoziationen an den Turm des Schlosses Hungen, den 
Fachwerkturm des Bromserhofes in RiidesheimlRhein oder an zahlreiche hes
sische Wehrkirchtiirme weckt 'OJ . 

Eine inhaltliche Gleichsetzung, zumindest aber eine Angleichung der Be
griffsinhalte ,Burg' und ,Villa' war im 19. lh. hllufig. So bezeichnete lakob 
Falke die Villa des 16. lh. als direkte Nachjolgerin der millelalterUchen Bllrg, 
deren Mauern ulld Griiben iiberflilssig geworden waren. 104 Festzuhalten 
bleibt, daB sich tendenziell eine Obernahme der Wehrmotive von der Burg und 
eine Obernahme der Wiirdemotive aus der SchloBarchitektur erkennen laBt, 
wobei diese Motive aber nur selten streng voneinander abgegrenzt wurden. 
Funkrion bleibt immer die Vii/a, Empfindwlg otler Charakter ist jedoch das 
mittelalterliche Stimmungselement, die Burg t05. Die Burg - als Topos - wird 
fUr das Biirgertum ein verbindlicher Bedeutungstrager. 

Auch beim Villenbau sind die typologi schen Grenzen wieder fli eBend. Ein 
Beispiel fUr solche groBbiirgerlichen, burg- bzw. schloBartigen Villen, die den 
Standort einer mittelalterlichen Burg einnehmen bzw. ihren Platz unmittelbar 
neben historischen Burgstandorten fanden, bietet etwa das Stummsche SchloB 
in RAUISCHHOLZHAUSEN (ab 1873). Das SchloB, ein asymmetrischer Bau mit 
steilen Dlichern, liegt dominierend auf einem Hiigel oberhalb des Ortes. Da
durch und durch die unmittelbare Nahe zu einer mittelalterlichen Burg ist auch 
hier der Bezug zum biirgerlichen Burgenbau gegeben. 

In V,LLMAR (Kr. Limburg-Weilburg) entstand 1890 anstelle der Kellerei des 
Hofes des Trierer Matthias-Stiftes , der 1053 aus einer ko niglichen Villa hervor
ging'06, ein neues Pfarrhaus, das teilweise aus dem Abbruchmaterial errichtet 
wurde. Der neugotische vi llenartige Bau, den Diozesanbaumeister Max 
Meckel (Freiburg) entwarf steht in der Tradition der "Burgvillen", die ctwa ab 
der Mitte des 19. lh. insbesondere im Rheinland entstanden '07. Aufgewertet 
wurde der Neubau hier durch den historisch bedeutenden Ort und das histori
sche Baumaterial. Der Rundturm des Vorgangerbaus wurde als Moti v iiber
nommen. 

Bei der Villa in GISSELBERO'01! (Kr. Marburg- Biedenkopf) wurde das eigenl
Iiche Wohnhaus recht schlicht gestaltet, doch stand dazu das auBerst aufwendi
ge, in Formen von Neorenaissance und -barock gestaltete Gartenportal (vor! 
um 1900), das den Torbau eines groBeren SchloBparks suggeriert, in einem 
krassen Gegensatz; architektonischer Aufwand wurde hier also lediglich nach 
auBen hin betrieben, das Tor wird so - pars pro toto - zum Bedeutungstrllger. 

Aus den lahren 1907108 stammen Plane von dem Geh. Baurat Prof. Bodo 
Ebhardt ( 1865- 1945) '09, des wohl bedeutendsten deutschen Burgenarchitekten 
des ersten Drittels des 20. lh. und Begriinders der Deutschen Burgen
vercinigung, die Burg FREIENFELS (Gemeinde Weinbach-Freienfels. Kr. Lim
burg-Weilburg) zum biirgerlichen Wohnsitz auszubauen, dessen Raum-
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program m dem der zeilgenossischen biirgerlichen Villen enlsprach. Die Auf
traggeberschaft konnte bi sher nieht ermittelt werden. Var Ort war die - bisiang 
durch Quellen nichl beslaligle - Auskunfl zu erhallen, Ebhardl habe Freienfel s 
fUr sich selbst ausbauen lassen wollen "o. 

Ein groBer Teil dieser Entwurfe, die teilweise als Rekonstrukt;ollspliine 
bezeichnel sind, befindel sich heule im Planarchiv der DBV auf der Marksburg 
in Braubach am Rhein. Die friiheslen bisher bekannlen Plllne der Burg Freien
fel s aus dem BUro Ebhardts in Grunewald stammen vam November 1907 "1

, 

die lelzlen lragen das Dalum 13. Januar 1908. Es handell sich hierbei urn 
GrundriBplane mil der geplanlen Raumaufleilung des ausgebaulen Wohnbaus 
der Burg. Folgende Raume wollle Bodo Ebhardl in den einzelnen Elagen 
unterbringen: Im ErdgeschoB sollten die KUche, die Madchenkammer und 
zwei Schlafzimmer, wohl fUr Bedienslele, sowie ein Bad unlergebrachl wer
den. FUr die erste Etage piante der Architekt Fremdenzimmer und Bad sowie 
weitere Schlafzimmer; auch ein Aufzug ist im GrundriB eingezeichnet. Im 
zweilen ObergeschoB schlieBlich solllen Speisezimmer, Salon und Empfangs
zimmer eingerichtet werden. Das geplante Raumprogramm entsprach so dem 
groBbiirgerlicher Wohnhauser bzw. Villen der Wilhelmini schen Zeil. Der Aus
bau unlerblieb aus bi slang unbekannten Griinden. 

Zahlreich sind im Unlersuchungsgebiel - wie allenlhalben in Deulschland 
die burgartig gestalteten odeT mit Burgversatzstiicken versehenen Villen und 
Wohnhauser, so daB an dieser Stelle lediglich wenige pragnanle Beispiele 
genannt werden miissen. 

Im Bereich der mittleren Lahn hat wohl die Sladl GIEBEN die grtiBle Dichle 
solcher Bauwerke aufzuweisen, darunter solch bemerkenswerte Bauten wie 
die moglicherweise von Hermann CUIlO1!2 1873 entworfene neugotische 
Wolf],:,che Villa (LiebigslraBe 46), die 1873174 als Fabrikanlenvilla erbaul und 
bereils 1876 verandert wurde. Ein biirgerliches SchltiBchen iSl auch die Villa 
Ocke! (GartenslraBe 26), 1893, mil ihrem markanlen polygonalen Ecklurm. 
1902 wurde am Orlsausgang von Brechen-OBERBRECHEN (Frankfurler Str. 3) -
vielleicht fUr einen der ortlichen Bergwerksunternehmer l 13 

- eine kleine Villa 
errichtel, die an der Fassade einen "minelaherlichen" Rundbogenfries und an 
der Gebaudeecke einen iiberdime nsionalen runden Turm (Bergfried-Moliv) 
mil rechteckigem Obergescholl besitzl , der das Umfeld des Hauses oplisch 
"beherrschl" . - 1906 enlsland die Villa Halls Marschall in WEILBURG 
(Schmitlbachweg 3) fUr den preuBi schen Regimenlskommandeur Freiherr 
Marschall von Bieberslein '14. Der Bau zeigt den fUr die Zeillypischen Slil
plurali smus (Golik. Renai ssance, Barock), durch die turmarlige Ecke 
Gebaudeecke, deren ObergeschoB mil Schweifhaube iiber einem Rundbogen
fries sitzt und das Vorhandensein des Familienwappens wird das Haus auch 
hier zur Burg bzw. zum SchloB gemacht l15

. 

Weilere bemerkenswerte Beispiele solcher Burgvillen aus dem spaten 19. 
und dem friihen 20. Jh. finden sich am Hang des SchloBberges in Marburg. 

Auch Corps- und Sludenlenverbindung s hauser enlSlanden in 
Burgfonnen. so das Halls Starkenbllrgia (1893/94) in G'ESSEN (Wilhelmstr. 38) 
mit einer Zinnenreihe auf der Vorhalle und einem bergfriedartigen Rundtunn 
an der rechlen Ecke der Hauplfassade. Vergleichbare Bei spiele finden sich 
auch in MARB URG , etwa mit dem Verbindungshaus des Corps Hasso-Borussia 
(Ende 19. Jh .), das mil se inem ruslizierlen Sockel sowie dem groBen Wappen-
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relief und cineOl als ,,8 ergfried" gemeinten Turm an der Hauptfassade ein 
kli scheehaftes Bild von "Mittelaher" trad ier!. Der Ruckgri ff auf die mittelal
terliche Architekturfonn erkl art sich bei den genannten Beispielen ebenf.lI s 
. us den Bezugen auf die als vorbildlich angesehene Vergangenheit " 6

. 

7. Burgrezipierende Zweck· und Repriisentativbauten 

Die Verwendung von Burg- und SchloBformen bzw. -elementen fur andere 
Bauaufgaben im 19. und im fru hen 20. Jh. hatte zwei wesentliche Grunde. Zum 
einen wertele die Verwendung der origin~i r adeligen A rchitektur den j eweils 
damit eingekleitielen Bau auf. andererseits waren Burgen und Schl6sser viel
fach nach der Aufgabe ihrer ursprunglichen Funktion als adeliger Wohn sitz fUr 
I.lndere Zwecke umgenutzt worden. Z u diesen gehdrtcn Produktion und Gewer
be ebenso wie Verwaltung und Justi z, Sozialbau (Krankenhaus. Waisenhaus) 
oder Bildungsbau (Museum. Schule). 

M use U In : Burgen als "Geschichtsdenkmaler" wurden oft zu Museen um
gewandelt, wie auch das ahe SchloB in G'ESSEN (5. 0.) oder die Burg 
B'EDENKOPF (Kr. Marburg-B iedenkopf). Nachdem die lange baul ich 
vernachlaBigte und als Speicher bzw. Pferdestall genutzte Burg Biedenkopf 
1843 ., wiederhergestelh" worden war, erfolgte ei ne allmahl iche Aneignung der 
Anlage durch Burger der Stad!. Zu diesem Zwecke wurden Hof und Garten 
verschonert ; e in Aussichtspunkt sollte e ingerichtet werden 11'. 1886-9 1 erfolg
le die Innenrenovierung des Palas. den 1907 der Geschichtsverein tibernahm, 
um darin ein Heimatmuseum zu er6ffnen "~. 

Sc h u le: Seltener war die Nutzung von Burgen als Schulen, doch bietet im 
Untersuchungsgebiet die BlIrg in RUNKEIJLahn ein Beispiel dafii r; in ihr wurde 
eine Haushaltsschule eingerichtetl1 9

. 

Ju s t i z ba lI : Die Wasserburg in N'DDA beherbergt seit dem Ende des 19. Jh . 
das Amtsgerich!. Sie wurde aus diesem Grunde 1907108 urn einen schli chten 
Tor- und Treppenhausbau erweitert , der sich mit seinen Neorenaissance- und 
Neobarock-Formen dem um 1600 entstandenen Niddaischen Bau und we ite
ren historischen Geb. uden der Burg anpaBt und somit sowohl dem spaten 
Historismus wie auch dem Heimatschutz verpflichtet is!. Die Bindung der 
Rechtsprechung an eine Burg ist letztlich gar als e ine funkti onale Tradi tion w 
sehen, war die Rechtsprechung im Mittelaher doch hiiu fig an den Burgherrn 
gebunden. 

Soz ia lba u : Die Grafin Giech. ei ne Tochter des Ministers Freiherr vom 
und w m Stein, lieB bereits 185 1 die Burg Langenau/Lahn (Rhein-Lahn-Kreis) 
als Krankell- ,md ReltllngshcllIJ fiir vel1vohrloste Kinder e i1l rich1en l2o, 1866 
war die Anlage im Besitz der Grafin Kielmannsegge' 21 und 1875 berichtet 
H. Wachenhllsen. daB Burg Langenau lIl i1 ihren Thiirmen und Wdllen oucll 
liufJerUch noch gut cOllservirl. i", Inn ern wo/mUch wieder hergeslelll ulld IIlIr 
1I0cll lalldwirthschaftlicllen Zweckell d iellslbar sei 122, 

Nachdem also Burgen und Schlosser verschiedentlich solche Institutionen 
wie die vorgenannten beherbergten. konnten umgekehrt auch entsprechende 
Erscheinungsbilder auf Neubauten ubertragen werden. Oft fanden Burg
elemente als bloBe Versatzstucke oder Topoi Verwendung an Nutzbauten, wie 
der ZinnenabschluB am Mittelrisalit der neugoti schen. 1853/58 erbauten Chir-
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urgischen Klinik (Pilgrimstein) in Marburg zeigte. Gleiches gilt filr das 
zinnenbekronte Portal der BOrgerschule SOd (heute Otto-Ubbelohde-Schule). 
1886-87 . ebenfalls in Marburg. 

Ho te l und Gas thau s: Bei Beherbergungsbauten, d.h. Hotels und Gast
hausern, in denen sich der Gast bzw. der Kunde als " Konig" ftihlen sollte, 
Obernahm man bereits frtih Elemente von Burgen und von Schlossern, wie 
mehrere Bei spiele in Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) zeigen. Haufig sind es aber 
nur Benennungen von Gasthausern, die Assoziationen an das Mittelalter oder 
an Burgen wecken. Beispiele sind hier das Gaslhaus Alter Riller in Marburg 
oder das Gasthaus Konigsrll ine in Dagobertshausen (Kr. Marburg- Bieden
kopf)"'-

Indu s lri e bau und lechni sc her Bau : Die Rezeplion hi slOri scher Ar
chileklur findel sich auch an Industriebaulen und lechnischen Baulen: Eines 
der fruhesten Beispiele burgrezipierender Architekturen - und moglicherweise 
noch mil Parkarchitekturen zeitgen6ssischer eng iischer Gtirten l 2~ verwandt 
ist der wohl bereits vor 1800 entstandene Kra/mellturm in W EILBURG , ein 
Ceschirr/wlIs, das die Abstellhahne der Wasserleitung von 1706 enthielt. Der 
unverputzte Bruchsteinbau mit Basalt-DurchschOssen erhebl sich Ober quadra
tischem GrundriB, zeigt einen ausgepragten Sockel und zwei Slockwerke. Die 
spitzbogigen Offnungen und del' Oberkragende Kranz kleinteiliger Zinnen 
sollen hier einen gotischen Wehrturm assoziierenI2:5 . 

Das urn 1906 entstandene Maschinenhaus der Grube F OrlUl1l1 bei OSERBIEL 

zeigt an einer Uingsseite einen aufwendig gestalteten Turm mit Ober
kragendem ObergeschoB Obereinem Rundbogenfries. Der n achgedeckte Turm 
schlieBI mit einem Zinnenkranz. Er ist hier ein Zeichen selbslbewuBlen Unter
nehmertums. Ahnliches gilt filr den Turm des Gichlaufzugs zur Hochofen
beschickung auf dem Gelande der Main-Weser-Htitte (Buderus) in LOLLAR. 
Der 1863 erbaule und 1898 aufgestockle Backsleinturrn hatte hier jedoch 
neben der ideellen auch noch eine reale Funktion l21i, 

Wa ss erhochbehalter: Vereinzell zeigen auch Hochbehalter Burg
e lemente in Form von Zinnen Ober dem Portal des Mundlochs. Zu diesen 
gehoren der Hochbehalter in VILLMAR (Breitenweg), 1906, mit einer Zinnen
reihe aus ROlsandstei n Ober einem Rundbogenfries und derjenige in Villmar
AUMENAU (ErzstraBe/Ecke Alter Weg), 1907, mil einer ahnlichen Fassaden
gestal lung 127

• In diesen Kontext gehort auch der Hochbehalter in LOHNBERG, 
1903, mil seinem Zinnenkranz"'. Umgekehrt wurde noch 1895 ein mittelal
terlicher Turrn, der Diebsturrn der Stadlbefesligung von Grtinberg (Kr. Gie
Ben), zum Wasserhochbehalter ausgebaut' ''. 

E i senbahnbauten: Von 1857 bis 1863 wurde die Eisenbahntrasse durch 
das untere und mittlere Lahntal gelegt 1]0, zu deren Hochbauten neun graBe 
BrO cke n und 18 Tunnel gehorten, deren Portale vielfach eine burg- oder 
sladttorartige Ausgestaltung erhielten. Das gi lt fUr die LahnbrOcke bei NASSAU 
(Rhein-Lahn-Kre is. Rheinland-Pfalz) ebenso wie filr die Torbauten der Mund
locher des Tunnel s bei W EILBURG I3I . Die genannten Bauwerke stehen in einem 
Bedeutungszusammenhang mit entsprechenden Baulen im Rheintal : das SOd
portal des WeilburgerTunnels etwa entspricht in seiner Gestaltung weitgehend 
der des neugotischen Loreley-Tunnel-Portal s am Rhein. 
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Zu den reprasentativsten burgrezipierenden Eisenbahnbauten gehorten die 
Empfangsgebaude stadtischer Ba hnh Ofe, wie jenes des Hauptbahnhofs in 
G,ESSEN. Die 1904-06 nach Planen von Ludwig Hofmann (Herborn) neu
gebauten Anlagen assoziieren in der Massenwirkung sowohl mittelalterliche 
Burg- als auch Ki rchenarchitekturen. Dominiert wird das Gebaude auch hier 
von einem hohen, weithin sichtbaren Turm; das Buckelquadermauerwerk der 
Bauten verweist auf die zur Wilhelminischen Epoche ( 1888- 191 8) als vor
bildhaft angesehene "Stauferzeit". Ganz real Ubernahmen solche Bahnhofs
bauten noch Funktionen von Burgen und Schlossem, indem sie Absteigequar
tiere fUr adelige Reisende enthielten, in GieBen den (nicht erhaltenen) Fiirstell 
batt" '. Gerade die neuromanischen BahnMfe (z. B. Worms) wurden insofem 
sogar als Nachfolgebauten mittelalterlicher Kaiserpfal zen gesehen' 33 • 

Das "neue" Empfangsgebiiude des Hauptbahnhofes in MARBURG/Lahn ge
horte hingegen zu den neubarocken schloBrezipierenden Bauten der Wilhelmi 
nischen Zeil. 

Sc hl ac hth o f : Die Silhouette und damit die Femwirkung des 1908- 13 
angelegten Schlachthofes im Westen der Stadt GIESSEN wi rd wesentlich durch 
den quadrati schen Turm mit Pyramidendach gepragt, dessen ObergeschoB 
Uber einem Rundbogenfries auskragt. Soli der Turm in der Fern wirkung ei nen 
"Bergfried" assoziieren, so zeigt er sich aus der Nahe als "Stadttor" mit 
Scheinportal zur Lahnseitc. Er ist somit e in Hoheitszeichen dieses stadtischen 
Baukomplexes 134. 

Pos ta mt : In Htinfelden-KIRBERG griff man bei der Gestaltung der Fassade 
des ehem. Postamtes (urn 19 10) vermutlich auf das Vorbild des dort igen 
Adelssitzes Steinscher HoJzurUck, dessen mit ErkertUrmchen besetztes Wohn
haus urn 148 1 entstand"'. 

Au ss ic ht s tUrm e und De n kma ler: SchlieBIich gehorten auch Aus
sichtsttirme und Denkmaler vielfach zu den burgrezipierenden Bauten, so der 
neugotische Kaiser-Wilhelm-Turm bei MARBURG, der noch 1909 al s ein mach
tiger Tu rm empfunden wurde ' J6, oder die 1904 errichtete Bismarck-Saule bei 
GIE3EN, die mit ihrem groben Buckelquader-Mauerwerk auf hoch
mittelalterlichc Vorbilder zuruckgreift 137. Eine weitere ahnl iche Bismarck
Saule erhebt sich seit 1903 oberhalb von MARBURG. Umgekehrt wurden hiiufig 
die Bergfri ede bzw. die HaupttUrme mittelalterlicher Burgen als Aussichtsttir
me zuganglich gemacht, so daB hier durchaus Wechselbeziehungen feststellbar 
sind. 

Ko n v i kt: Eine Sonderforrn burgrezipierender Bauten bildet das Konvikt
Gebliude, das jetzige Colleg ium Bemadinum in HADAMAR (Kr. Limburg-Weil
burg). Die Plane zu dieser das Landschaftsbild beherrschenden Cottesburg 
(seit 1969 Internat des Bistums) lieferte Diozesanbaumeister l akob Fachinger 
aus Limburg; ausgefUhrt wurde es 1903-05. Der dem Stilpluralismus des 
friihen 20. Jh. verhaftete Bau kombiniert die Struktur einer barocken Drei
flUgelanlage'" mit Burgelementen und "Stil"-Zitaten der Friihgotik, wie es an 
der Bauplas tik des Hauptportals (Kleeblatt-Blenden; Knospenkapitelle) deut
lich wird. Falko Lehmann ( 1994) sieht im Collegium Bernadinum einen Aus
druck der neugewonnenen Kirchenbedeutung nach den Sc/t wierigkeiten des 
KulturkampJes139 • Dem entspricht der Architekturgestus der Stadtseite. welche 
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etwa die Silhouetten mancher Deutschordensburgen assoziiert, Denkbar ware 
auch ein Rekurrieren auf die Burg in Herborn . die seit 1869 Sitz eines evange
lischen theologischen Seminars ist. SchlieBlich mag auch die Dre itlugelanlage 
des Renaissance-Schlosses in Hadamar von EintluB auf die Baustruktur gewe
sen sein ; dieses war durch den Abbruch eines FlUgels 1780 zur Dreillugelan
lagc geworden. Jedenfa ll s wurde beim Collegi um Bernadinum gleiehennaBen 
auf die Wiirt/emoti ve (barocken) SchloBbaus wie auf d ie Wehrl1lOli ve mittelal
terlieheo Burgenbaus zuruekgegriffen '40. Der Auftraggeber zeigt sich stark 
(wehrhaft : ecelesia lIIiliwl/s) uod hoheitsvoll. Das Kolleg in Hadamar gehort 
g leiehermaBen zu den burg- wie zu den sehl oBrezipierenden Bauten; le tzteren 
ist das fo lgende Kapitel gewidmet. 

8. Schloflrezipierende Zweck- und Repriisentativbauten 

Ebenso wie Burgen konnten aueh Schlosser als Arehitekturen vorbildlieh 
fUr verschiedene Bauaufgaben werden, Dazu gehorte n Sozialbauten \Vie 
Kr a nk e nh a u se r. In GieBen zeigt das Hauptgebaude der Psychiatrischen 
Klinik ( 189 1- 96) Baukorper und -formen ei nes kleinen barocken Schlosses'''. 
Die GieBener Augenklinik ( 1907) wurde als groGe baroeke SehloBanlage 
angelegt '41. In der Tradition baroeker JagdsehloBanl agen steht d ie in einem 
Parkgeltinde gelegene ehemalige Sichel/al/s/a// in GieBen. die 190 I ent
stand 143 , 

SchloBforme n erschei nen schlieBlich auch an U ni versi t a t s bauten. In 
GieBen etwa steht das Physikalisch-cheOlische Institut ( 1896- 97) in der typo
logischen Nachfo lge barocker und klassizistischer SchloBbauten'''. 

Bahnh ofsge b a ud e wurden bereits als potentiell burgrezipierende Bauten 
benannt. Ebcnso crscheinen aber auch schloBrezipiercnde Bauten, wie das 
1907-D9 erbaute neobarocke Empfa ngsgebaudes des Hauptbahnhof in Mar
burg/Lahn zeigt l45

• das an der Stadtseite durch einell aufwendigen Mittelgiebel 
mit Freitreppe gepragt wird. der seine Vorbilder im barocken SchloBbau aber 
aLlch im (Kloster-) Kirehenbau jener Zeit halle. In der axialen Fuhrung der 
BahnhofstraBe mit dem genannten Giebel als po i n t de vue werden hier aueh 
Ele mente baroe ker Raum- und Stadtplanung erkennbar. 

9. Exkurs: Betrachtungen zur Burg Frauenberg 
bei Marburg an der Lahn 

Die Ruine der Burg Frauenberg erhebt sieh sudlieh von Marburg auf eineOl 
markanteo. 38 1 m hohen Basaltkege l, der Teil des unter dem Namen Lahl/
berge gelaufigen Hohenzuges ist. Al s e in histori scher Ort de l' Lahnburgen
Rezeption sei der Berg mit seiner Burgruine hier et was eingehender vorge
stellt , denn be; (Iell Mm'burger Stut/elllen ulld Philistem \Vie bei dell Landleu
tell der Umgegelul ist del' Berg schon VOIl jeher als AWiflugspullkt beliebt 
gewesell 146 , 

Die Burg auf dem Frauenberg wurde von Sophie von Brabant , der Tochter 
des Laodgrafen Ludwig IV. von Thuringen Ct 1227) und seiner Gemahlin , der 
He ili gen Eli sabeth (t 123 1) urn 1252 gegeo die nahegelegene mainzisehe 
Amoneburg angelegt. 1489 war die Burg bereits zerstOrt . 1873 erfo lgte eine 
Restaurierung oder Veranderullg des Torbaus l47

, und im Herbst 1908 wurden 
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Teile der Ruine dureh die Stadt Marburg und den Versehonerungsverei n mit 
ei nem Kostelloufwa nd VOIl 700 M. grijlldtiel! alt.'igebesser/ l~8 . 

Bereits in den Briefen der Karoline Sehlegel erseheint der Frauenberg. So 
schreibt sie in einem Brief vam 18. August 1798: Wir haben am S0ll111ag e ine 
rec/If hiibsche Pa r/ie gemaclu, nalte (In hunt/en Personen, be; weilem nichl 
alle l.msere gute Gesellschaft. Der Platz himmlisch. a u! einer Ehene mil llOhen 
ell/ Ze/llen Uhe,. ul1seren Hiiupterl1 sich Hid/bent/en Eichen am FuJ3 des Sell/as
ses Frauellberg, mit eiller libel' alle Beschre ibuIl8 himmlischen Allssichl -
lil1le,- 2et/en gesessel1, o lles 1I1lgelliert IInd splendid. Nachmittags. wie die 
Bauem sich versammeltel1 . wurden die Dimell ill den Tall Z gezogell : die 
Hen 'en bo rg len B(w erllkitlel, we/dies eilligell sell,. gUI stand. Es \wurlen 
Sarumalien ge/eie,.t, die nolle an Baehanaliel1 grellZlell , aber zu reeh!er Zeit 
Einhalt ge!anI49 . 

Da solche und iillII liche Fesle r .. . 1 da obeli im Laufe der Zeit ill ullziihliger 
Mel/ge abgehaltell wurden. entstanden wohl bald darauf ZlVei liilldliche Wirl
schaftel1 , so daB das Au fschlagen von Zelten nicht mehr notig warl50. Nach 
dem Bau der Marburger Kreisbahn, die am 5. April 1905 erOffnet wurde. nahm 
del" Strom der Besucher der Burgruine noch einmal zu; er verstarkte sich erne ut 
naeh der Eroffnun g des bi s heute bestehenden Hotel-Restaurants Seebode. das 
als Ausflu gslokal und SOllllllelj rische seit Herbst 1906 in Betrieb is!. '" Der 
Marburger Architekt August Dauber lieferte die EntwUrfe fUr den Fachwerk
Hotelbau im altdeutschell 51il mit einem zierliehell lwhen Ttlrm el ~2 . Mit dem 
Hotelbau begann aueh eine touristi sche ErschlieBung, indem der Hotelbes itzer 
eine Rodelbahn (vor 19 10) anlegen lieB und der Oberhessisehe Touri stenverein 
die Markierung der Wanderwege zum Frauenberg Ubernahm. AuBerdem be
standen hier oben bereits 1909 ein UI\VIl- Tel1l1is-Plmz und Gartemmlagen lIl i! 
(IUS Basaltsiiulel1 li ergerichle!en Grol1eni53 . 

Die Popularitat des Frauenberges war offensichtlich so groB. daB er gar von 
Dichtern besungen wurde. Karl Schmitt schrieb die Ballade Frauellberg l54 . 

Von Dietri ch Weintraut stammt das Gedicht 5chloj3 FrauellbergI 5 .~ . von Karl 
Wilhelm Justi die Romanze Del' TraulI1 CIl ~f dem Frauenberge l 56

. Auch zwei 
Sagen sind Uberliefe rt '~7. 

Die Geschiehte der Rezept ion der Burg Frauenberg ist ein bisher nicht 
genUgend gewUrdigtes Kapitel in der Gesehiehte der Lahnburgen-Rezeption 
bzw. allgemein der Burgen-Romantik : Romant iker (Karoline Sehlegel). Dieh
ter und Studenten "entdecken·' die bis dahin weitgehend unbeachtete Burg
ruine. Gelehrte, und einzelne, an der Geschichte interessierte BUrger fOlgen 
nach. Nachdem dann die Philisler ebenfall s den Frauenberg fUr sich entdeckt 
hatten, folgte die groBe Schar der Sommerfri schler und WochenendausflU gler. 
fli r die die Burg und ihr Umfeld touristi sch erschlossen wurden. Der "M assen
touri sm us" des frUhen 20. Jh . hatte die Burg erreieh!. Diese wurde vom Ort der 
Geschichts- und Landschaftsrezeptionl511 zum Z iel einer frUhen Vergnligen und 
Unterhaltung suehenden .,Freizeitgesellsehaft ". Die Bildung wurde hier -
wenn sie Uberhaupt noeh eine Rolle spie lte - zum sekundaren Aspekt des 
Besuches der Burg. Damit war bereits spatestens gegen Ende der Wilhelmini 
schen Zeit eine Form der Burgenbesichtigung ausgepragt, die fUr die heuti ge 
Wahrnehmung solcher Baudenkmaler noch vielfach bezei chnend is!. Turm
besteigung und Besuch der Burggaststatte'S9 mogen hier als Stichworte genU
gen. 
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10. Vorliiufige Zusammenfassung 

Wichtig fUr das Phanomen def Burgen- und Schlosserrezeption war jeweils 
die historische Situation einer Region. Wahrend das Mittelrhein- und das 
Moseltal ebenso wie die Eifel als Grenzgebiete oft zwischen Deutschland und 
Frankreich umstritten waren, standen sie .~uch im 19. Jh. - und das gilt gerade 
filr die Zeit nach der napoleoni schen Ara - im Mittelpunkt des national
politischen Interesses. Seit der Amtszeit Richelieus (ab 1622) war der Erwerb 
der Rheinlande ein stetes Ziel franzosischer Politik und mit der sog. Reunions
Politik Ludwigs XlV. kam es 1688/89 zu ausgedehnten Kriegen, in deren 
Verlauf systematisch Burgen und Ortsbefestigungen im Rheinland und in der 
Eifel zerstOrt wurden. Unter Bezug auf diese Auseinandersetzungen mit Frank
reich und die flachendeckenden Zerstorungen bemerkte der Historiker Leo
pold von Eltester 1878: Es ist eine beneidenswerthe Eigenthiimliehkeit gerade 
des Rheinlandes, dafJ die Gesehiehte fast jedes, aueh des kleinsten Orts uns 
diese grofJen Grundziige der deutschen Geschichte in seinen eigenen Schicksa
Jell widerspiegelt l60 . Vcr dem hier umri ssenen historischen Hintergrund wird 
die immense Bedeutung gerade dieser Region filr die Beschaftigung mit den 
mittelalterlichen Burgen deutlich. Diese Gegebenheiten waren die Vorausset
zung dafilr, daB es in Deutschland keine Landschaft gab, die den Wiinschen der 
Epoehe hinsichtlich der Umsetzung ihrer biirgerliehen Villenidee so entspro
chen hatte wie gerade das Rheintal und die angrenzenden Gebiete161

. Wenn 
auch dem Lahngebiet die flachendeckenden Zerstbrungen. denen eine Vielzahl 
von Siedlungen und die meisten der Burgen der linksrheinischen Gebiete 
erspan blieben und so keine antifranzosischen Aspekte durch den Wiederauf
bau solcher Burgruinen gel tend gemacht werden konnen. gehort die Lahn
burgen-Romantik doch in den groBen Kontext der Rheinburgen-Romantik. 
Zumindest erhielt sie durch diese wesentliche Impulse '62• 

Die Burgenrezeption beschrankte sich aber auch in der Lahn-Region nicht 
auf die burgartigen Wohnsitze des GroBbUrgertums im 19. Jh. Die Auseinan
dersetzung mit dem Ph an omen ,Burg' - und davan nicht zu trennen mit dem 
,SchloB' - manifestierte sich vielfach in bUrgerlichen Architekturen. Zu diesen 
Bauwerken gehorten auBer den neu aufgebauten Burgen und den Villen u.a. 
auch Beherbergungs-, Sozial-, Industrie- und Verkehrsbauten. Bemerkenswert 
istjedoch die im Lahntal verhaitnismaBig groBere Zahl adeliger Bauherren, als 
im Mittelrheingebiet. Die absoluten Zahlen konnen jedoch erst mit dem Ende 
unserer Inventarisierung benannt werden. Relati v gering scheint auch die 
Anzahl bUrgerlicher Ausbauten mittelalterlicher Burgen, d.h . die Vereinnah
mung realer historischer Burgbauten etwa durch Un tern eh mer und Geschafts
leute. 

Zusammenfassend laBt sich feststellen , daB das BUrgertum den Adel zu
gle ich entmachtete und beerbte. Das geschah zum einen materiell durch die 
Inbesitznahme vorhandener Burgen und Schlosser und zum anderen ideell 
durch die Errichtung eigener neuer ,Burgen'. Fehlende eigene Trad itiOllen 
wurden durch die Ubernahme etablierter Herrschaftszeichen, deren augenfal
ligste die Herrschaftsarchitekturen waren, ersetzt. Dabei kam der Architektur 
auch die Aufgabe zu, neue gesellschaftliche Verhaltni sse zu definieren und 
sinnfallig darzustellen. 
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Die reale Obernahme adeliger Wohnsitze und die Verwendung adeliger 
Architektur-Motive, d.h. der Obemahme von ,WUrdemotiven' vom neuzeitli
chen SchloBbau '6l und ,Wehrmotiven ' vom mittelalterlichen Burgenbau wer
teten die Besitzer bzw. die Benutzer solcher Bauten auf. Unter den Wehr
motiven fanden auch in der Lahnregion TUrme am haufigsten Verwendung. 
Bezogen auf dieses Phanomen sei an eine Aussage van Giinter Bandmann 
erinnert: Bleibt eine Form /osge/Os/ vam Zweck bestehen, lebt s;e verselbslall
digt und mOllwnenla/isierf weitel; ltlld wirel sie ga,. ill eineJl anderell Kill/ur
Zllsammellhang Ube,. eine grofJere Epoche himveg rezipiert, dallf1 kann Qnge
lI ommen werden, daJ3 sie nun gleichnishaft ellvas vertritt wul eine Bedeutllllg 
angenommen hat l64

• In diesem Sinne sind die burg- und sChloBrezipierenden 
Bauten der Lahnregion durchaus Bedeutungstrager, lange noch des urn seine 
Position fUrchtenden Adels, bald aber auch schon des nach Herrschaft streben
den BUrgertums. Die noch heute spUrbare Faszination , die Burgen und SchlOs
ser auf uns alle ausUben, hat ihre UrsprUnge in diesen Formen der Rezeption 
hi stori scher Architektur. 
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