
Abb. 1. Burg Hamm von Westen (Foto: DBV-Archiv).
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DER WIEDERAUFBAU DER BURG HAMM IN DER EIFEL AM ENDE

DES 19. JAHRHUNDERTS

In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts wurden zahl- 

reiche Burgen wiederaufgebaut. Vielfach geschah das mit 

grofiem Gespiir fur den historischen Baubestand, aber leider 

sehr haufig auch ohne das notwendige Feeling. Wie dem auch 

sei, die wiederaufgebauten Adelssitze sind beredte Beispiele 

fur das Empfinden der Menschen, die vor hundert Jahren 

lebten. Sie sind Kulturzeugnisse, im guten wie im negativen 

Sinn. Wir sollten sie als solche betrachten. Inzwischen hat auch 

die Kunstgeschichte den Wert dieser Bauten erkannt.

Wenn wir auch sehr viel liber die Burgen und ihre Bauge- 

schichte wissen, so sind wir doch arm an zeitgenbssischen Be- 

richten uber die Renovation und Restauration alter Burgen. 

Aus diesem Grunde sind wir dankbar fur jede Nachricht, die 

uns dariiber erhalten ist.

Fur die alte Eifelburg Hamm sind uns die Phasen des Wieder- 

aufbaues in einer hochinteressanten Niederschrift iiberkom- 

men. Die Bauherrin, Grafin Sidonie de Renesse-Breidbach, 

hat aufgeschrieben, wie aus der Ruine wieder eine bewohn- 

bare Burg wurde1).

Es ist nicht die Absicht, an dieser Stelle die Geschichte und 

die Baugeschichte von Hamm umfassend darzulegen2); Kern 

dieser Arbeit ist der zeitgenbssische Bericht vom ersten Wie- 

deraufbau der Burg.

Schon 1052 wird Burg Hamm genannt3). Die ersten Besitzer 

waren mit den Grafen von Vianden verwandt, die auch 

Lehnsherren von Hamm blieben. 1371 kam die Herrschaft 

durch Erbschaft an die Herren von Milburg, spater an die 

von Malberg, 1583 an die Familie von der Horst. 1698 wur

den die Grafen von Lannoy-Clervaux Besitzer der Burg4), 

die im 19. Jahrhundert liber die Barone de Tornaco an die 

Grafen de Renesse und schliefil'ich an die Grafen von Wester- 

holt und Gysenberg gelangte.

Weil lange Zeit die Eigentiimer nicht auf Hamm lebten, ver- 

wahrloste der Besitz zusehends. In Berichten aus dem 19. 

Jahrhundert heifit es daher bedauernd, die Burg gehe einem 

vollstandigen Verfall entgegen5). Der Besuch von Friedrich 

und Sidonie de Renesse in der Westeifel bewahrte Hamm vor 

dem Schicksal ungezahlter anderer Adelssitze. Der Graf ging 

an die Wiederherstellung der Burg als Wohnsitz fur seine 

Familie.

Zu Ende des Zweiten Weltkrieges fiel Schlofi Hamm bis auf 

die beiden Treppentiirme und die Kapelle einer Brandstiftung 

zum Opfer6). Die heutigen Besitzer machten sich nach dem 

Krieg unverziiglich an den Aufbau. Dadurch blieb Hamm 

als imposantes Bauwerk erhalten und zahlt weiterhin zu den 

grbfiten noch bewohnten Eifelburgen7).

Sidonie Grafin von Renesse-Breidbach wurde am 18. April 

1846 als Tochter von Victor Baron de Tornaco (1805—1875)
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Abb. 2. Burg Hamm. Grundrifl der Gesamtanlage (Quelle: KDkm. 

der Rheinprovinz, Kreis Bitburg, 1927).

und Anne-Marie-Louise de Beghein geboren. Tornaco war 

von 1860 bis 1867 Staatsminister von Luxemburg und ver- 

trat sein Land zusammen mit Emile Servais auf der Konfe- 

renz von London (1867), wo dem kleinen Staat seine Unab- 

hangigkeit und Integritat garantiert wurde8). Eine Schwester 

Tornacos hatte 1826 den Grafen Charles de Lannoy de Cler- 

vaux, Herrn zu Hamm, geheiratet. Als sie 1856 starb, erbte 

Victor de Tornaco den Besitz Hamm, nicht zuletzt deshalb, 

weil seine Schwiegermutter ebenfalls eine Lannoy gewesen 

war. 1883 heiratete Sidonie Baronesse de Tornaco, Herrin 

zu Hamm, den Grafen Friedrich Anton von Renesse-Breid- 

bach (1853—1919), einen Enkel des bekannten Kunstsamm- 

lers Clemens Wenzeslaus de Renesse (1776—1833)°). 1928 

erbte ihre Tochter Elisabeth, verwitwete Grafin von und zu 

Westerholt und Gysenberg Hamm, deren Sohn, Graf Otto, 

den Besitz bis zu seinem Tod bewohnte und bewirtschaftete.

„Es liegt mir indessen daran, unseren Nachkommen einige 

Beschreibungen dieses Lehensschlosses, das wir aus Schutt und 

Ruinen wieder hervorgezogen haben, zu hinterlasden. Jedes 

Jahr bringt eine neue Verbesserung mit sich, und man sieht, 

die kiihne Burg aus steilen und zerklilfteten Felsen wieder 

auferstehen“, begriindet Grafin de Renesse ihren Bericht iiber 

den Wiederaufbau der Burg Hamm in der Eifel.

Gegen Ende des Jahres 1885 kam die grafliche Familie zum 

ersten Mai in diese Gegend. Friedrich Graf de Renesse, ein 

eher niichterner Mensch, war von der Landschaft iiberwaltigt. 

Grafin Sidonie meint: „In der Tat waren die Felsen, die stei

len Berge und griinen Hdnge, die launische Priim, die das ro- 

mantische Schlofl umfliefit, und die ganze Umgebung auf den 

ersten Blick reizvoll.“

War man auch von der Gegend uni Hamm angetan, wurde 

man doch von der Burg schockiert: „Das Innere des Schlosses 

sah alles andere als reizvoll aus. Es war filrchterlich; anders 

kann ich es nicht bezeichnen. Es bestand aus einem Chaos zer- 

fallender Mauern. Im zweiten Stock batten sich die Decken 

geldst und in die Mitte des Zimmers gesenkt. Im ersten Stock 

sah man noch bier und da Bretterteile, die vermuten lieflen, 

dafl dort einmal ein Fuflboden vorhanden war. Im Erdge- 

schofl bejand sich noch die grofie Stube, in der jetzt der Bauer 

wohnte. Die Rducherkammer daneben diente als Kiiche. Wet

ter gab es noch vier einigermaflen erhaltene Zimmer, die es 

aber nicht wert waren, von einer Dame des ausgehenden 

Jahrhunderts betreten zu werden.“

Der Graf war von Hamm geradezu begeistert „und sprach 

in der Folge von Wiederaufbau.“ Grafin Sidonie de Renesse 

sah deutlich das grofie Risiko bei dem Unternehmen. „Aber 

bier Widerstand zu leisten, ware zwecklos gewesen und eine 

Zeitverschwendung dazu. Andererseits sind unbeschdftigte 

Manner eine Pest, und es war das Kliigste, sich zu beugen.“ 

Die Autorin wird von den Zeitgenossen als energische und 

resolute Dame geschildert. So darf man wohl mit einigem 

Recht annehmen, dab sie so sehr auch nicht gegen die Restau- 

rierung von Burg Hamm war, was im iibrigen ihre Aufzeich- 

nungen bestatigen.

Im Friihjahr 1887 kam die Familie mit zwei Kindern und 

dem Hausstand in der Eifel an und richtete sich furs erste in 

den 4 noch erhaltenen Zimmern ein. „Wdhrend der Sommer- 

monate 1887 wurden der erste und zweite Stock restauriert." 

Aufierdem wurden die Sitten und Gebrauche der Landbevbl- 

kerung studiert. Man bedauerte allgemein, dafi der Rittersaal 

um 1835 mit mehreren dariiberliegenden Zimmern in den 

Bach gestiirzt war.

1888 wurde das Erdgeschofi des linken Flugels wieder herge- 

stellt und eine weitere Etage aufgesetzt. Der Eingang, alle 

Treppen, die Seitenmauern vom Schlofiaufgang und die grofie 

Hofmauer wurden gesichert und ausgebessert bzw. erneuert. 

Mit der Arbeit am sog. Gastehaus wurde begonnen. Im In- 

nern wurden die Schlafraume im zweiten Obergeschofi und 

das provisorische EBzimmer im ersten Stock eingerichtet.

Abgesehen von der Erwahnung der Arbeit am Gastehaus 

sind uns fur 1889 keine Berichte iiberliefert.

Im folgenden Jahr waren die Dachdecker beschaftigt. Sie 

deckten alle Dacher des Schlosses neu. „Es war aber auch 

hochste Zeit, denn das Wasser war durch das alte Dach wie 

durch ein Sieb getropft." Ferner errichtete man den mittle- 

ren Briickenpfeiler in Richtung Altschied. Der grafliche Gart

ner aus Berio legte den ,Uberraschungsweg’ an, so genannt 

„wegen der 22 Uberraschungen, die er fur den Wanderer be- 

reithdlt“. Grafin Sidonie de Renesse plante daneben den 

,Grafinsweg’, bei dessen Anlage sie mit Hand anlegte.

1891 nahm man die Bauarbeiten an den Gebauden auf der 

rechten Hofseite in Angriff, die im Parterre den Wagen- 

schuppen (Remise) und die Waschkiiche enthalten, im Ober- 

geschofi die Kammern fur das Personal. Weiter schreibt die 

Grafin: „Der Garten wurde 1891 angelegt. Es gab schon vor- 

her einen Garten, aber das war mehr eine Pflanzung ver- 

kriippelter Eschen, in deren Schatten kein Gemil.se gedeihen 

konnte. Dafiir wucherten dort Brennessel und Distel um so 

iippiger".

Fur 1892 notiert die Bauherrin, dab das vordere Gebaude 

mit den Pferdestallen, das man ,Kamelriicken’ nannte, zum 

Teil niedergelegt und durch einen schlichten („weniger pom- 

posen") Bau ersetzt wurde, den man im Stil des Schlosses 

mit Zinnen bekrbnte. Dann wurde auch die Briicke in Rich

tung Echtershausen errichtet. Im Innern des Herrenhauses 

konnten die neue Kiiche und das neue, gewolbte Efizimmer 

der Benutzung iibergeben werden.
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Abb. 3. Burg Hamm von Siidwe- 

sten (Foto: DBV-Archiv).

1893 wurden die Arbeiten am ,KameIriicken’ fortgesetzt; 

der restliche Teil mulste ebenfalls einem einfachen Nutzbau 

weichen. Das Haupttor wurde auch wiederhergestellt und 

mit den Wappen von Renesse-Breidbach und von Tornaco 

verziert. „Die beiden Tiirme am Eingang waren schon vor- 

handen (einer mufite erneuert werden). Sie wurden mit Zin- 

nen versehen und dadurch betrdchtlich erhdht.“

Im folgenden Jahr „wurde die Terrasse rechts vom kleinen 

Turm gebaut. Diese Terrasse iiberragt die Priim und soil das 

Gebdude, das einst in den Berg gestiirzt ist, ersetzen. Von 

dieser Terrasse aus hat man einen wunderbaren Blick, der 

die Herzen hoher schlagen laftt. Unter dieser Terrasse befin- 

det sich ein Obstgarten und im Erdgeschofl ein Gemiise- 

keller".

In den neunziger Jahren hatte der Landrat von Bitburg die 

Idee, in Echtershausen eine Molkerei aufzubauen, um das 

Einkommen der Landbevolkerung zu verbessern. Das Un- 

ternehmen, dem die Schlofiherrschaft von Hamm positiv 

gegeniiberstand, mufite aber am 1. November 1897 aufge- 

geben werden. Zur Unterstiitzung der Molkerei war 1895 

auf der rechten Seite des Schlofihofes der Kuhstall gebaut 

worden.

Im selben Jahr „wurde die Fuflgdngerbriicke von Echters

hausen nach dem Plan Monnier errichtet. Die kleine Fufl- 

gdngerbriicke, die 1892 in die Priim ge fallen war, ist 1893 

vom Wasser abgetrieben warden".

1896 fand die Einweihung der Briicke statt. Aufierdem wurde 

das Dach auf den neuen Kuhstall gesetzt und gedeckt. Im 

Herrenhaus baute man das Zimmer liber der Kapelle. „Auf 

diese Weise gewann man einen Raum mit einer besonderen 

Aussicht." Grafin Sidonie de Renesse war, wie wir ihrer Nie- 

derschrift entnehmen kbnnen, romantischen Empfindungen 

sehr zuganglich. Sie ergeht sich des bfteren in Betrachtungen, 

die mit einer blofien Berichterstattung vom Wiederaufbau 

der Burg Hamm nichts zu tun haben.

„Die Bauarbeiten des Jahres 1897 sind schnell aufgezdhlt. 

Die mit Moos bedeckten Auflenw'dnde wurden mit grofiem 

Eijer abgekratzt und in der Farbe der hiesigen Steine ge- 

strichen. 1897 setzte man den Bau des kleinen Turmes, der 

wegen seiner dreijahrigen Bauzeit ,Turm von Babel’ genannt 

wurde, fort. Der ganze Schlofleingang erhielt im gleichen 

Jahr einen Plattenbelag. Das war eine wirklich angenehme 

Verbesserung, denn das Pflaster unserer Vorfahren war 

schrecklich spitz.

Noch im gleichen Jahr begann man mit den Arbeiten im Sa

lon, der auch Ahnensalon genannt wird. Ein belgischer Maier 

wandelte ihn vollstandig um. Nach langem Zogern wurde 

beschlossen, die Wappen eines jeden ehemaligen Besitzers der 

Burg Hamm, angefangen vom 11. Jahrhundert, auf die 

Wande zu malen10').

Als erstes das Wappen von Vianden, rot mit einem horizon- 

talen Balken in Silber11’). Als zweites das Wappen aus dem 

Jahre 1052 der Herren von Hamm, ein Schild mit goldenem 

Mittelschild1-'). Das Wappen von Malberg, 1369, Silber mit 

Goldschild™'). Ferner die Schilde der Herren von der Horst14) 

und der Grafen von Lannoy15), der Barone de Tornaco10) 

und schliefilich der Grafen von Renesse17). Somit war ein 

Raum geschmiickt mit Hinweisen auf die lange Geschichte 

der Burg Hamm.

Dann beschaftigte man sich mit einem Turm. ,,1898 wurde 

der mit Schieflscharten versehene Turm in Angriff genom- 

men. Es war nicht leicht, bis zu seiner Spitze zu gelangen. Die 

Steine brachen ab, und der ganze Turm drohte einzustiirzen." 

Die Grafin gibt zwar nicht an, um weichen Turm der Burg 

Hamm es sich speziell handelt, doch diirfte hier der Bergfried 

gemeint sein.

1899 bekam der sogenannte Musiksalon einen Anstrich. Die 

Briicke zum Garten wurde abgebrochen. Weiter errichtete 

man den Hundestall und den Holzschuppen.

Das letzte Jahr des vergangenen Jahrhunderts brachte eine 

wichtige und angenehme Erneuerung fur die Bewohner der 

Burg: ,,1900 leitete man das filr den Menschen so notwendige 

Trinkwasser von den Bergen ins Schlofi. Was ist das doch fur 

ein Reichtum und eine grofie Erleichterung!" Dadurch konnte 

man im Garten einen Springbrunnen erstellen lassen, den 

,Jungbrunnen’, dessen Fontane so hoch wie das Schlofi ist. 

Im Herrenhaus wurde ,el jardino’, ein reizendes Gartenzim- 

mer, eingerichtet.

Im folgenden Jahr entstanden das Treibhaus, der Orgelchor 

in der Kapelle und die Sakristei. Die Eingangshalle, in der 

sich das Biiro befindet, wurde hergerichtet, gestrichen und 

mobliert. Im dritten Stock liefi Graf Renesse einen neuen 

Fullboden verlegen.
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Abb. 4. Burg Hamm. Hofseite von Siidwesten nach dem Brand 

1945.

1902 konnten die Arbeiten an der Kapelle abgeschlossen und 

der „ursprilngliche Zustand" wieder hergestellt werden. Die 

Maurerarbeiten am Eingang und im dritten Stock wurden 

ebenfalls zu Ende gefiihrt.

Grafin Sidonie de Renesse, geborene Baronin de Tornaco, 

hat tins in ihrer „Chronik der Burg Hamm“ mit wenigen 

Worten einen Bericht von den Wiederaufbauarbeiten gege- 

ben, der uns die Restaurierung und Renovierung in ihren 

einzelnen Stufen nachvollziehen lafit. Der Burgenforscher 

registriert diese Aufzeichnungen mit Freude, auch wenn sie 

ihm ein wenig sparlich erscheinen. Wir sollten aber mit den 

wenigen Nachrichten zufrieden sein, zumal wir bedenken 

miissen, dafi Burg Hamm 1945 durch Brandstiftung zerstbrt 

wurde und dabei dieses fiir die Burgenforschung wertvolle 

Dokument verschont blieb.

Als wesentlich erscheint uns, dafi wir hier einen genauen Zeit- 

plan haben, der von den bisherigen Angaben uber den Wie- 

deraufbau abweicht18). Der Bauherr, auch das kbnnen wir 

der „Chronik“ entnehmen, hat keine durchgreifenden Ande- 

rungen am noch vorhandenen Baubestand vorgenommen. 

Ihm ging es in erster Lmie um einen Wiederaufbau, nicht um 

einen Neubau in altdeutscher Art, wie wir sie am Rhein ge- 

niigend kennen. Hinter den Planen fiir Burg Hamm in der 

Eifel stand nicht der Wille, sich einen representative!! Wohn- 

sitz a la mode zu errichten und damit seinen Reichtum und 

Einflufi zu dokumentieren, sondern der Wunsch, eine Burg, 

die immer nur durch Erbschaft weitergegeben wurde, vor 

dem Verfall zu retten und ihrer urspriinglichen Funktion als 

Wohn- und Wirtschaftseinheit wieder zuzufiihren.

Bernhard Gondorf
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