
Abb. 1. Fiirstenau, Aites Schlofi mit Schwibbogen von 1588 (Foto: DBV-Archiv)

Falk Krebs

FURSTENAU IM ODENWALD, EINE KASTELLBURG DER GOTIK

Schlofi Fiirstenau liegt im Odenwald im Stadtteil Steinbach 

der Stadt Michelstadt. Das Schlofi ist heute eine weitlaufige 

Anlage, die sich aus der ehemaligen Burg, Aites Schlofi ge- 

nannt, dem Neuen Palais mit der Beschliefierei und zahlrei- 

chen Wirtschafts- und Nutzbauten zusammensetzt. Umgeben 

wird das Schlofi von einem kiirzlich unter Naturschutz ge- 

stellten Park, der/lurch das Fliifichen Miimling geteilt wird. 

Interesse als baugeschichtliches Forschungsobjekt zum mittel- 

alterlichen Wehrbau erweckt Schlofi Fiirstenau1) einerseits 

durch seinen guten Erhaltungszustand, anderseits wegen der 

bis zum Ende des 13. Jh. im deutschen Sprachgebiet seltenen 

Burgform, der Kastellburg mit Ecktiirmen.

Kastellburgen

Aus den Flankierungstiirmen der Stadtbefestigungen entwik- 

kelten im 3./4. Jh. romische Baumeister Kastelle und Burgi 

mit Ecktiirmen zur Seitenbestreichung der Wehrmauern, die 

als Vorbilder der Kastellburgen gelten kbnnen.

Im Gegensatz zum Orient, wo durch byzantinische und ara- 

bische Herrscher die romische Kastellbautradition weiterlebte, 

brach in Westeuropa die Entwicklungslinie der turmbewehr- 

ten Kastelle mit dem Untergang der romischen Herrschaft ab. 

Nur im Siiden scheint sich diese Befestigungstechnik erhalten 

zu haben.

Um 1200, der Einflufi der Kreuzziige ist umstritten, entstehen 

unter Kbnig Philipp II. August in Frankreich zahlreiche Ka

stellburgen, die das System der Seitenbestreichungstiirme wie- 

der aufnehmen und perfekt variieren.

In Deutschland gilt die 1218/20 begonnene Wasserburg Lahr 

als altestes Beispiel dieser Bauform, die durch die jiingeren 

Kastelle Friedrichs II. in Siiditalien vor allem in kiinstleri- 

scher Qualitat iibertroffen wird. Den Hohepunkt ihrer Ent

wicklung erreichte die Kastellburg Ende des 13. Jh. in Eng

land unter Eduard I. Dessen Baumeister, St. Georges aus 

Savoyen, errichtete, nach einer Reihe ahnlicher Burgen dieses 

Typs, ab 1295 Beaumaris Castle auf Anglesey. Die Kastell

burg mit runden Ecktiirmen, Zwischentiirmen und Doppel- 

turmtoren (gatehouses) befestigt, erhielt eine zusatzliche au- 

fiere Ringmauer, die in ihrer Hohe und durch die Lage ihrer 

Schalentiirme auf die Burg abgestimmt war. Die Befestigungs

technik der gleichzeitig entstandenen Burgen in Deutschland 

erscheint einfacher. Mit dem Tode Friedrichs II. endet das 

universale abendlandische Kaisertum und das Reich zerfallt; 

die Weiterentwicklung des Kastellburgensystems wird bis ins 

14. Jh. hinein allein von den erstarkten westlichen National- 

staaten, England und Frankreich, getragen.

Grundung und friihe Geschichte der Burg Fiirstenau

Die geschichtliche Situation im Raum Michelstadt soil hier 

nur kurz umrissen werden, soweit sie fur das Verstandnis der 

Baugeschichte der Burg Fiirstenau erforderlich ist. Im Jahre 

1232 iibergab Kaiser Friedrich II. an Erzbischof Siegfrid von 

Mainz das Kloster Lorsch an der Bergstrafie mit alien Unter- 

tanen und Besitzungen. Im Odenwald waren durch das Klo

ster Lorsch ein Teil des Dorfes Konig (heute Bad Konig) und 

Giiter in Steinbach, einem Lorscher Filialkloster, dem Main-
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Abb. 2. Lageplan des Schlosses Fiirstenau in Michelstadt, Gemarkung Steinbach

zer Erzstift zugefallen. Die Pfalzgrafen bei Rhein erhoben 

jedoch schon bald Anspruch auf Anteile an den Besitzungen 

des Klosters. Hierdurch entstand ein Streit zwischen Pfalz 

und Mainz, der schliefilich im Binger Vergleich von 1247 ge- 

schlichtet wurde, indem der Pfalzgraf die Vogtei uber Lorsch 

und dessen Besitzungen erhielt, der Erzbischof jedoch im Gii- 

terbesitz des Klosters blieb. In Wirklichkeit waren damit 

die Auseinandersetzungen nicht endgiiltig beigelegt, sondern 

flammten immer wieder auf. Am 28. 9. 1300 schlossen Pfalz

graf Rudolf und Erzbischof Gerhard von Mainz einen Siih- 

nevertrag, in dem sie auf Ersatz des gegenseitig zugefiigten 

Schadens verzichteten und zugleich ein Schiedsgericht einbe- 

riefen. Dieses sollte „Wirren und Kriege“, aber auch einen 

„unrechten Uberbau" klaren. Dieser Ausdruck wird seit ei- 

ner Abhandlung2) uber Fiirstenau aus dem Jahre 1877 auf 

diese Burg bezogen. Die vorhandenen Urkunden lassen diese 

Deutung zu, ohne einen sicheren Beweis zu liefern. Die fur 

Januar 1301 angesetzte Schiedsgerichtsentscheidung wurde 

nicht gefallt, da sich die politischen Verhaltnisse zwischen 

Erzbischof Gerhard und Kbnig Albrecht, der Pfalzgraf Ru

dolf auf seiner Seite hatte, geandert hatten. Durch den Tod 

des Erzbischofs im Jahre 1305 verzbgerte sich die Entschei- 

dung weiter und wurde erst durch einen Vertrag im Jahre 

1308 beurkundet. Diese Urkunde erwahnte Fiirstenau jedoch 

nicht. Erzbischof Gerhard hatte zur Sicherung des Klosters 

Steinbach in dessen Nahe, jedoch auf Grund und Boden der 

Schenken von Erbach, eine Wasserburg errichten lassen. Den 

Protest der Schenken gegen diese Befestigung hatten die Pfalz

grafen, mit der Klarung eines „unrechten Uberbaus", durch 

Siihnevertrag und Schiedsgericht unterstiitzen wollen. Das 

Verhaltnis der Pfalzgrafen zu den Schenken hatte sich jedoch 

in den Jahren von 1300 bis 1308 stark verschlechtert, da die 

Machtausweitung der Pfalzgrafen im Odenwald vor allem 

auf Kosten der Schenken von Erbach realisiert wurde. 1307 

zerstbrte der Bayernherzog Pfalzgraf Rudolf die Erbachische 

Burg und Stadt Michelstadt. So ist es verstandlich, dab die 

Pfalzgrafen im Jahre 1308 kein Interesse mehr an einer Kla

rung des „unrechten Uberbaus" zugunsten der Erbacher hat

ten.

Erste sichere Urkunde iiber Fiirstenau liegt mit einer Ausga- 

benanerkennung von Erzbischof Peter vor. Dieser erkannte 

Auslagen des Domkapitels fiir die Zeit der Sedisvakanz des 

Erzstuhles zur „Behiitung der Burg Fiirstenau" an. Die Burg 

mufi also 1305/06 im wesentlichen fertiggestellt gewesen sein. 

Verwaltungsmafiig gehbrte Fiirstenau zunachst zur Mainzer 

Burg Starkenburg, in der Nahe des Klosters Lorsch. 1329 wur

de erstmals ein eigener Burgvogt fiir Fiirstenau ernannt. 

Schon 1317 war Schenk Eberhard von Erbach gen. Rauch als 

Burgmann aufgenommen worden. Die Erbacher dienten zu 

dieser Zeit nicht nur dem Mainzer Erzbischof, sondern auch 

dem Pfalzgrafen, die strategische Bedeutung der Burg Fiir- 

stenau war dadurch fiir Mainz bereits eingeschrankt.

Die Auseinandersetzungen zwischen den Pfalzgrafen und den 

Mainzer Erzbischofen waren mit dem Schlichtungsvertrag 

von 1308 nicht endgiiltig beigelegt. Durch Versprechungen 

und Verpfiindungen zur Konigswahl Pfalzgraf Ludwigs, 

1314, hatten die Mainzer Erzbischofe ihre Macht und ihren 

Einflufibereich im Odenwald gegeniiber den Pfalzgrafen ent- 

scheidend verbessern kbnnen. Die Pfalzgrafen versuchten, im 

Widerspruch zu den Wahlversprechungen, die in die Hand 

des Mainzer Erzstuhls gekommenen Burgen und Dbrfer zu- 

riickzugewinnen. Man einigte sich endlich, 1343, einem neun- 

kbpfigen Schiedsgericht die strittigen Punkte und Vertriige 

zur Entscheidung vorzulegen. Die neun Richter sollten bis
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zum 4. April 1344 uber alle Streitigkeiten entscheiden. Die 

Urkunden zu dieser Verhandlung sind erhalten und in Re- 

gestenform3) bearbeitet worden, nicht ausgewertet worden 

waren bisher die umfangreichen Zeugenaussagen. Zwei wich- 

tige Beweise liefern diese. Erstens hatten, so die Aussagen, 

einige Zeugen gehbrt, daft gegen den Bau der Burg Fiirstenau 

bzw. gegen die Befestigung (Verbauung) der Hofstatte Stein

bach durch Mainz von den Pfalzgrafen und den Schenken 

geklagt worden war, was selbst die von Mainz aufgebotenen 

Zeugen aussagten. In gewisser Weise eine Bestatigung der 

Auslegung der Urkunde von 1300 durch Schenk von 

Schweinsberg. Zweitens wird bestatigt, daft Mainz vor mehr 

als vierzig Jahren die Burg baute und Erzbischof Gerhard 

wird eindeutig als Bauherr der Burg genannt. Damit ist die 

Griindung auf die Regierungszeit dieses Erzbischofs fixiert. 

Am 29. Mai 1344 wurde das Urteil des Schiedsgerichtes be- 

urkundet. Da die neun Richter offensichtlich zu keinem ge- 

meinsamen Schiedsspruch kamen, wurden zwei verschiedene 

Urteile niedergeschrieben. Die Entscheidung der vier von den 

Pfalzgrafen berufenen Richter lautete: Die Burg Fiirstenau, 

die vom Erzstift auf der Pfalzgrafen Eigentum und der 

Schenken von Erbach Lehen mit Gewalt erbaut worden ist, 

mull den Pfalzgrafen und von diesen den Schenken iiberge- 

ben oder abgerissen werden. Dieses Urteil ist allgemein be- 

kannt und obwohl nur von der Minderheit gefiillt, wohl 

wegen des Abdruckes bei Simon4), oft auch in der neueren 

Literatur als das endgiiltige Urteil uber die Mainzer Burg 

Fiirstenau angesehen worden. Die Arbeit von Schenk zu 

Schweinsberg2), in der auch das zweite Urteil erlautert wird, 

blieb weitgehend unbeachtet.

Die Mehrheit des Schiedsgerichtes kam zu einem anderen Ur

teil. Auf die Klage der Pfalzgrafen gegen Mainz um die Hof

statte zu Steinbach, die der Erzbischof Fiirstenau nannte und 

die er ohne Zustimmung der Klager befestigt hatte, urteilen 

die Richter: Da die Pfalzgrafen weder die Riickgabe des auf 

ihrem Boden erbauten Hauses, noch dessen Abbruch gefordert 

hatten, kbnnen die Richter den Erzbischof auch nicht dazu 

verurteilen. Der Erzbischof kann eine „gewer“, die er fiir 

mehr als 40 Jahre nachgewiesen hat, geniefien. Die Schenken 

von Erbach kbnnen wegen Fiirstenau mit dem Erzbischof ver- 

handeln; da dies noch nicht geschehen ist, kbnnen die neun 

Richter auch nicht dariiber urteilen.

Die Mehrheit der Richter konnte bei ihrem Urteilsspruch also 

nur durch formaljuristische Behandlung eine Verurteilung des 

Erzbischofs wegen der Burg Fiirstenau vermeiden, denn auch 

sie mufiten anerkennen, daR die Burg mit Gewalt auf Boden 

der Erbacher erbaut worden war. Die Richter konnten jedoch 

durch dieses Urteil eine Ubergabe der Burg Fiirstenau oder 

gar den Abbruch verhindern. Den Pfalzgrafen wurde drei 

Jahre spater die Burg verpfandet, in die Hand bekamen sie 

Fiirstenau jedoch nicht.

Die Schiedsgerichtsverhandlung von 1344 ist vor. allem fiir 

den Griindungszeitpunkt der Burg Fiirstenau wichtig. Leider 

wird von Mainz nicht das genaue Baujahr angegeben, jedoch 

wissen wir auf Grund der Zeugenaussagen, daft Erzbischof 

Gerhard die Burg baute. Gerhard von Eppstein war von 1289 

bis 1305 Erzbischof in Mainz. Das Alter der Burg wurde in 

den Urkunden mehrfach in Zehnerspriingen angegeben (seit 

mehr als 10, 20, 30, 40 Jahren), dadurch laRt sich die Burg- 

griindung auf den Zeitraum von 1295 bis 1303 errechnen. 

Durch die Urkunde vom Jahre 1300 — den Bezug auf Fiir

stenau vorausgesetzt •— kann der Griindungszeitpunkt noch 

etwas weiter eingeschrankt werden. Da 1300 vom „unrechten 

Uberbau“ gesprochen wurde, mufite zu dieser Zeit schon ein 

Teil der Befestigung aufgerichtet worden sein. Bei den schwie- 

rigen und aufwendigen Fundamentarbeiten diirfte der Bau- 

beginn 1299 oder noch friiher liegen. Ohne weitere neue Ur

kunden oder Grabungsbefunde lafit sich der Griindungszeit

punkt also nur fiir die letzten Jahre des 13. Jh. (1295/99) 

ermitteln.

Erzbischof Gerlach verkaufte 1355 Fiirstenau an den Schen

ken Johann von Erbach, den Kanoniker des Mainzer Dorn- 

stiftes, und dessen Bruder Konrad gen. Rauch. Obwohl sich 

das Erzstift ein Riickkaufsrecht vorbehielt und Fiirstenau 

auch weiterhin Lehen von Mainz blieb, kam die Burg mit die- 

sem Kauf in den realen Besitz der Schenken von Erbach. Die 

Burg Fiirstenau war fiir Mainz schon etwa 60 Jahre nach Hi

rer Griindung durch die entschlossene Erwerbspolitik der 

Schenken von Erbach an diese verloren gegangen.

Abb. 3. Fiirstenau, Aites Schlofl von Sildosten

Abb. 4. Fiirstenau, Aites Schlofi von Siidwesten
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Bauweise und Rekonstruktion der Burg

Eine Urkunde aus dem Jahre 1356 enthalt fur die Bauge- 

schichte wichtige Hinweise. Schenk Konrad bekam in der Burg 

Fiirstenau die „Hofstatte“, die sich zwischen den zwei hinte- 

ren Tiirmen befand, und auch noch das Stuck bis zum „alten 

steinernen Haus“, welches der Mauer mit dem Tor gegeniiber 

lag. Die Urkunde spricht ausdriicklich von den zwei hinteren 

Tiirmen, es mufiten demnach noch vordere Tiirme vorhanden 

gewesen sein, sonst hatte die Bezeichnung „zwischen den Tiir

men" geniigt. Die Mainzer Burg Fiirstenau hatte nach Aus- 

sage dieser Urkunde von Anfang an die Grundrifiform der 

Kastellburg mit Ecktiirmen. Vom inneren Ausbau der Burg 

wird ein steinernes Haus erwahnt und dessen Lage beschrie- 

ben.

Die Gesamtanlage der Burg ist ein unregelmafiiges Viereck. 

Das Burgtor lag in der westlichen Ringmauer, man betrat die 

Burg also von der Seite, nicht direkt von vorn. Der Zugang 

zur Burg wird, wie heute auch noch, von Siiden erfolgt sein, 

d. h. die Siidmauer war als erste im Blickfeld. So ist es auch 

verstandlich, dafi dieser Tell der Ringmauer der kiirzeste ist 

urn hier moglichst wenig Angriffsflache zu bieten. Die Grund- 

rifigestalt der Burg lafit sich vielleicht mit der, bei Wasserbur- 

gen seltenen, ausgepragten Angriffsrichtung erklaren. Die 

Lage innerhalb der sumpfigen Talniederung der Miimling, 

wahrscheinlich von dieser schon immer durch einen Wall ge- 

trennt, beschrankte jeden Angriff auf den Hauptzugangsweg. 

Die Ecken der Burganlage sind durch leicht vorspringende 

Rundtiirme befestigt. Vom Innenausbau sind nur Lage und 

Abmessungen des „steinernen Hauses" bekannt, weitere Aus- 

bauten miissen als Holzbauwerke gedacht werden, ebenso die 

Zugange zu den Wehranlagen.

SKIZZE 1: GKilMHIMJ 1UKGMAUEK

Die Burg war also anfangs eine reine Festung mit einer hohen 

starken Ringmauer und runden Ecktiirmen. Aufienwerke sind 

nicht bekannt, die Wehrkraft der Burg wurde durch die 

Siimpfe und die breiten Wassergraben gesichert.

Die Ringmauer

Die Griindungskonstruktion der Ringmauer ist durch eine 

Grabung von Dr. A. Rbder aus dem Jahre 1950 bekannt. Aus 

dem Grabungsbefund lafit sich folgender Arbeitsgang rekon- 

struieren: Das sumpfige Auengelande westlich der Miimling 

wurde fiir den Bau der Burg, wohl durch einen Wall zur 

Miimling, entwassert. Der Sumpfboden wurde ausgestochen, 

bis sich tragfahiger Sand vorfand6). In diesen nassen Graben 

wurde rasch ein Bruchsteinfundament eingebracht, das mit 

einer etwa 60 cm dicken sorgfaltiger gemauerten wasserdich- 

ten Mauerwerksschicht abgedeckt wurde. Damit war der min- 

destens zwei Meter tiefe Fundamentgraben aufgefiillt. Um 

die Fundamentoberkante bis zum Baubeginn der Wehrmauer, 

die noch genau abgesteckt werden mufite, vor Verschlammung 

und Hochwasser zu schiitzen, wurde eine dichtstehende 

Spundbohlenwand errichtet. Der Raum zwischen Bohlen und 

Wehrmauer wurde sparer mit Sand ausgefiillt. Die Bohlen- 

wand wurde auch nach Fertigstellung der Wehrmauer an Ort 

und Stelle belassen und schiitzte die gegen Auswaschungen 

besonders anfallige Wasserlinie, da die Spundbohlen wahr

scheinlich auch nach dem Anheben des Wasserspiegels auf den 

endgiiltigen Wasserstand des Burggrabens noch sichtbar wa- 

ren.

Etwa anderthalb Meter iiber den Wasserspiegel des Burggra

bens reicht die innere Auffiillung des Burgkerns, das Burgtor 

lag noch weitere 30 cm hoher. 80 cm iiber dieser Auffiillung 

beginnen die Schiefccharten, die damit etwa 2,30 m iiber dem 

Wasserspiegel lagen. Die Ringmauer erhebt sich 12,20 m ohne 

Absatze iiber den Burggraben. Zwei weitere Verteidigungs- 

ebenen lassen sich zwischen der unteren Schartenreihe und 

dem umlaufenden Wehrgang nachweisen. Da die Offnungen 

in diesem Bereich innerhalb der Wohngeschosse liegen, haben 

sie bei der Umwandlung der Burg in das Schlofi Fiirstenau 

die meisten Veranderungen durchmachen miissen. Durch ste- 

tige Vergrbfierung der Fensterbffnungen ist es nicht mehr 

feststellbar, inwieweit sich Fenster des Schlosses an den Stel- 

len friiherer Burgfenster oder Schiefischarten befinden. Die 

Hbhenlage der zweiten und dritten Verteidigungsebene ist in 

den weniger veranderten Tiirmen und in der Westmauer er- 

halten. Hier sind, statt der SchieKscharten der untersten Ebene 

im Hofbereich und in den Tiirmen, fensterartige Offnungen 

mit 44 bis 51 cm Breite und 1,58 m Hbhe eingebaut worden. 

Die untere Offnung, in der zweiten Verteidigungsebene, war 

vergittert, die obere frei. Ahnliche Offnungen, die zugleich 

als Fenster und SchieKoffnung gedient hatten, mufi man sich 

auch an anderen Stellen, vor allem im Bereich des „steinernen 

Hauses" vorstellen.

Die Ringmauer wird oben durch einen umlaufenden Wehr

gang abgeschlossen. Durch ein etwa 29 cm weit auskragendes 

Sandsteinwerkstiick mit sorgfiiltig ausgearbeitetem Hohlpro- 

fil und Wassertropfkante wurde ein Ubersetzen der Brust- 

wehr erreicht. Die Brustwehrmauer ist als 63 cm dicke Bruch- 

steinmauer errichtet, deren Schartenbffnungen mit Werk- 

stiicken verkleidet sind. Die Ringmauer ist abgedeckt mit 

Sandsteinplatten, deren Oberflachen Gefalle zur Brustwehr 

haben. Vor dieser ist in die Flatten eine Regenwassersammel- 

rinne eingearbeitet, die in Wasserspeiern endet. Die Wasser- 

speier sind Teil des auskragenden Werksteingesimses und sorg- 

ten fiir den AbfluB des Regenwassers direkt in den Burggra

ben. Die eingearbeitete Rinne zeigt, dafi der Wehrgang nicht 

iiberdeckt war. Jede zweite der breiten Zinnen war mit einer 

Schiefischarte versehen. Der Wehrgang lag etwa 11m iiber 

dem Burghof, so ist es selbstverstandlich, dal? dieser eine in-
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nere Briistung haben mufite. Durch Aufstockungen im 15. Jh. 

ist heute die innere Kante des Wehrganges verdeckt, so kbn- 

nen hier keine Feststellungen getroffen werden. Ein Holzge- 

lander oder eine Briistungsmauer ist als Schutz anzunehmen. 

Bei einigen Burgen des Kastelltyps hatte der Wehrgang zu- 

gleich als wichtige Riickzugsmbglichkeit beim Eindringen ei- 

nes Feindes in die Burg gedient. Eine hbhere innere Mauer 

mit Zinnen ware deshalb als Abschlufi des Wehrganges zum 

Burghof hin ebenfalls denkbar. Der Zugang zum Wehrgang 

ist nicht erhalten. Er ist liber Holztreppen oder Leitern, die 

die Wehrgalerien in Hbhe der zweiten und dritten Wehr- 

ebene verbunden haben mufiten, anzunehmen. Vom „steiner- 

nen Haus“ ist sicherlich eine direkte Zugangsmoglichkeit zum 

Wehrgang vorhanden gewesen.

Der Siidwest-Turm

Der Siidwest-Turm ist der einzige Turm der Mainzer Burg 

Fiirstenau, der sich fast in seiner vollen Hbhe weitgehend un- 

verandert erhalten hat. Der Turmgrundrifi ist nach aufien 

rund, Durchmesser etwas mehr als 5 m, innen ist er abge- 

schragt. Der Turm ist in sechs Geschosse eingeteilt. Das un- 

terste Geschofi war nur von oben durch eine kleine (32/28 cm) 

Offnung im Gewdlbemittelpunkt erreichbar, heute ist der 

kleine Turmraum durch eine in die Mauer gebrochene Tur 

betretbar. Die Nischen vor den Schliisselscharten sind eben

falls aus dem Turmmauerwerk herausgebrochen und deuten 

auf eine wehrtechnische Nutzung des untersten Turmgeschos- 

ses im 14./15. Jh. hin.

Der Siidwest-Turm war, wie alle anderen Tiirme der Burg, 

unter nachfolgender Einschrankung, kein echter Seitenbe- 

streichungsturm. Das Prinzip der Seitenbestreichung war nur 

dann voll wirksam, wenn durch Schiefischarten, bei Wasser- 

burgen in geringer Hbhe liber dem Wasserspiegel, parallel 

zur Ringmauer geschossen werden konnte. Dies bedingte je- 

doch, dafi die Seitenbestreichungstiirme um mehr als ihre 

Wanddicke iiber die Ringmauerflucht vorsprangen. Wo dies 

nicht der Fall war, entstand vor der Ringmauer ein toter 

Winkel, der nur vom Wehrgang oder von den Turmplattfor- 

men beschossen werden konnte. Der Siidwest-Turm springt 

vor die Siidflucht der Ringmauer weniger, vor die Westflucht 

etwas mehr als seine Mauerstarke hervor. Eine echte Seiten

bestreichung war technisch also nur auf der Eingangsseite 

mbglich. Der Nordwest-Turm war ahnlich angelegt, dies 

konnte beabsichtigt gewesen sein. Durch die spateren Veran- 

derungen sind keine sicheren Aussagen mehr mbglich, ob ur- 

sprunglich in der untersten Wehrebene Seitenbestreichungs- 

scharten fur die Westmauer in den Tiirmen vorhanden gewe

sen waren. Fur die hbheren Ebenen fehlen solche.

Die folgenden zwei Geschosse des Siidwest-Turmes bffneten 

sich in der Form eines Schalenturmes nach innen. Der Turm 

stand an der Angriffsseite in unmittelbarer Nahe des Burg- 

hauses und sollte wohl, fur den Fall eines Eindringens des 

Feindes in den Burghof, die Mbglichkeit einer Verschanzung 

ausschliefien. Die beiden Turmkammern, durch einen Holz- 

boden getrennt, lagen im Schufifeld des „steinernen Hauses“. 

Beide Geschosse hatten Schiefischarten, im 1. Obergeschofi 

noch original erhalten (lichte Offnung 13/100 cm), die auf 

die Stelle der vermuteten Vorbriicke zielen. Die nach Siid- 

osten gerichteten Offnungen kbnnen urspriinglich Schiefi

scharten gewesen sein. Die jetzt vorhandenen Fenster sitzen 

jedoch im vermauerten Zugang zu einer nicht mehr existie- 

renden Abort-Erkeranlage.

Das dritte Turmgeschofi ist iiberwblbt, es gibt keine Verbin

dung mit der nachsten Turmkammer in Hbhe des Wehrgan

ges. Die Turmkammer in Wehrganghbhe hat nur eine schma- 

le Fensterbffnung, die etwa die selbe Richtung zur Vorbriicke 

erhalten hatte wie die Schiefischarten der darunter liegenden 

Turmgeschosse. Die Turmkammer ist durch ein vierteiliges

SKIZZE «: WEHRGANG

Abb. 6. Fiirstenau, Wehrgangsausbildung

Kappengewolbe ohne Offnung iiberwblbt. In der Flucht des 

Siidwehrganges liegt eine Zugangstiir zur Turmkammer, ur

spriinglich bildete die Tiir vom Westwehrgang ebenfalls einen 

Zugang zu dieser Kammer. Diese Tiir ist durch den Einbau 

eines offenen Kamins verandert worden. Der Wehrgang 

wurde also durch die Turmkammer hindurchgefiihrt. Diese 

Lbsung zwang sich durch das geringe Vorspringen der Eck- 

tiirme auf. Das Vorbeifiihren des Wehrganges auf der Innen- 

seite des Turmes ware nur mit grofiem technischen Aufwand 

mbglich gewesen. Das Tiirgewande, beide Gewande sind 

gleich, gehbrt seinen Formen nach nicht mehr dem Burgbau 

an, sondern ist vergleichbar mit den Fenstergewanden des 

Ausbaues nach 1356.

Der Zugang zum nachst hbheren Turmgeschofi war nur iiber 

eine aufiere Leiter vom Westwehrgang aus mbglich. Durch 

den Verzicht auf eine direkte innere Verbindung wurde der 

obere Teil des Turmes als Riickzugsort (Bergfriedfunktion) 

abgesichert. Die Turmkammer uber dem Wehrgang (5. Turm

geschofi) ist mit einem achtteiligen Kappengewolbe aus Bruch- 

steinen iiberwblbt, die Spitze des Gewblbes ist aus Ziegeln 

gemauert. Urspriinglich waren zwei Schlitzscharten, ca. 14 cm 

breit, vorhanden gewesen, die nach Siiden und Westen ge- 

richtet waren. Diese Scharten sind durch den spateren Einbau 

von niedrigeren, aber breiteren Sandsteingewanden zerstbrt. 

Der obere Abschlufi der Scharten ist jedoch, aufien vermauert, 

erhalten. Die Scharten verbreitern sich nach innen auf 64 cm, 

diese Offnung ist mit einem aus flachen Mauerziegeln ge- 

mauerten Stichbogen iiberwblbt. Das Gewblbe der Turmkam

mer ist sparer teilweise ausgebrochen worden, um Platz fur 

die Gewichte der Turmuhr zu schaffen. Erhalten ist ein Werk-
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Abb. 11. Fiirstenau, Wehrganggeschofigrundrifl

stuhl aus dem 15. Jh. liber dem Siidfliigel rekonstruierbar. 

Der Turm kann danach in seinen Abmessungen etwa mit dem 

Slidwest-Turm verglichen werden.

Das „steinerne Haus“ und die Innenbauten

Die bereits erwahnte Urkunde aus dem Jahre 1356 beschrieb 

die damals bestehende Innenbebauung der Burg: „. . . das 

alte Steine has da ist gen den muren uber da daz Dor in 

get...*.

Das Burgtor befand sich in der West-Ringmauer, das Burg- 

haus mufi demnach an die Ost-Ringmauer angebaut gewesen 

sein. Durch die Annahme, dafi die hinteren Tiirme die beiden 

ndrdlichen Tiirme waren, 1356 die „Hofstatt“ zwischen die

sen Tiirmen noch unbebaut war und zwischen dieser Hof- 

statte und dem aus Steinen gebauten Haus ein ebenfalls un- 

bebauter Hofraum lag, ist das „steinerne Haus“ im siidlichen 

Teil des Burginnenraumes an der Ostmauer zu suchen. In der 

Sudostecke ist ein etwa 6,5 m grower, fast quadratischer, 

Raum im KellergrundriK durch 1,5 m dicke Mauern ausge- 

schieden. Diese Mauern lassen sich auch im Erdgeschofi und 

im 1. Obergeschofi des Schlosses weiter verfolgen. Da sonst 

solche dicken Innenmauern fehlen, scheint es sich um die ehe- 

maligen Aufienmauern des „steinernen Hauses" zu handeln. 

Der Kellerraum dieses Hauses war vom Burghof durch ein 

noch erhaltenes Tiirgewande erreichbar. Das Erdgeschofi die

ses Burghauses war wohl uber eine Aufientreppe, vermutlich 

von Westen aus, zugangig. Das Haus hatte mindestens zwei 

bewohnbare Geschosse gehabt, ob ein weiteres Geschofi in 

Wehrganghbhe vorhanden war oder nur ein Dachraum, ist 

unbekannt. Auffallig ist jedoch, dafi die Fufibodenoberflache 

der heute vorhandenen Decke liber dem 1. Obergeschofi den 

ehemaligen Wehrgang nur um Dielenstarke iiberbaut. Die 

Deckenkonstruktion beriicksichtigt also die Hohe des Wehr- 

ganges. Bei der spateren Aufstockung des Nord- bzw. Ost- 

fliigels wurde die Balkendecke auf den Wehrgang aufge- 

legt, so dab eine hohe Stufe entstand.

Aufier dem „steinernen Haus" in der slidbstlichen Ecke des 

Burghofes waren keine massiven Einbauten in der Burg vor

handen. Denkbar ist es, dab der nordliche Hofraum fiir einen 

Palas oder ein grbfieres Wohnhaus vorgesehen war. Fiir diese 

Vermutung wurde die glinstige Lage im Hof, mit der Mog- 

lichkeit Siidfenster anzulegen, sprechen. Auch die Nahe des 

Nordwest-Turmes, des vermuteten Bergfrieds, und die grb- 

fteren Fensterbffnungen im ndrdlichen Teil der Westmauer 

lassen daran denken.

Die Lage der Siidmauer des Nordfliigels mull dann jedoch, 

gegeniiber einer urspriinglichen Ausbauplanung, bei der 

Uberbauung dieses Hofbereiches nach 1356 verschoben wor- 

den sein. Die alten Fensterbffnungen der Westmauer sind da- 

durch vermauert worden.

Der wehrtechnische Entwicklungsstand

Die unbekannten Baumeister des Mainzer Erzbischofs Ger

hard von Eppstein liefien Ende des 13. Jh. eine Wehrbau- 

form — die Kastellburg mit Ecktiirmen — wieder aufleben, 

die zwar burgentechnisch ein Rlickgriff war, baugeschichtlich 

jedoch einen Neubeginn darstellte. Die Ecktiirme der Burg 

Fiirstenau wie auch der Mainzer Burgen Nollig und Heim- 

burg sind aber noch keine echten Seitenbestreichungstiirme. 

Dieser Neubeginn des Kastellburgenbaus im Machtbereich 

der Mainzer Erzbischofe liegt weit hinter dem Entwick

lungsstand in England und Frankreich zuriick. Er schliellt 

nicht an die ebenfalls weiterentwickelten Vorgangerbauten 

in Deutschland, Lahr und Neuleiningen, oder die Bauten 

Friedrichs II. an. Baumeister und Handwerker mufiten im
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Abb. 12. Fiirstenau, Ansicht von Siiden, Schnitte durch den Siidwest-Turm (links') und durch den Roten Turm (rechts)

14. Jh. die Entwicklung vom Mauerturm zum echten Seiten- 

bestreichungsturm selbstandig nachvollziehen.

Im unteren Rheingebiet gab es eine raschere Ausbreitung die

ses Burgentyps, die wohl auf direkte Einfliisse aus Frankreich 

und den Niederlanden zuriickging. An der Gesamtzahl der 

Burgen gemessen, blieb die Kastellburg in Deutschland eine 

Ausnahmeerscheinung im mittelalterlichen Wehrbau.

Der Ausbau der Burg Fiirstenau

Die Burganlage wurde von Schenk Konrad von Erbach, ent- 

sprechend seinem verbrieften Recht, nach 1356 ausgebaut. 

Zwar gibt es keine schriftliche Bestatigung, dafi Schenk Kon

rad sein Bebauungsrecht nutzte, doch wissen wir, dafi meh- 

rere Familienmitglieder des Hauses Erbach gleichzeitig mit 

Mainzer Amtmannern in Fiirstenau lebten. Das alte „stei- 

nerne Haus“ in der Siidostecke des Burghofes konnte den er- 

forderlichen Raumbedarf nicht mehr erfiillen.

Im Abstand von etwa 7 m parallel zu den Nord- und Ost- 

wehrmauern liefi Schenk Konrad dicke Bruchsteinmauern er- 

richten, die lagemafiig und zum grofien Teil auch in der Sub- 

stanz mit den heute noch vorhandenen nbrdlichen und ost- 

lichen Hofmauern identisch sind. Die Keller der neuen Wohn- 

bauten wurden zunachst mit Holzbalken iiberdeckt, bald 

aber mit Kreuzgratgewolben uberwolbt, die im Nordfliigel 

noch erhalten sind. Im Ostfliigel besteht die Kellerdecke heute 

teilweise noch aus einer Balkenkonstruktion sowie aus einem 

Tonnengewblbe des friihen 16. Jh.

Bei der Uberbauung der Hofteile wurde die Geschofihbhe 

neu festgelegt, die Deckenhbhen des alten Hauses in der Siid

ostecke richteten sich noch nach den urspriinglichen Verteidi- 

gungsebenen der Burg. Wie schon erwahnt, blieben auch be- 

reits vorhandene Offnungen in der Ringmauer unberiick- 

sichtigt. Die Decke des Obergeschosses wurde einfach auf die 

Plattform des Wehrganges aufgelegt und damit die vermu- 

tete innere Briistung unnotig. Diese Decke wird direkt das 

Dach getragen haben, der Wehrgang blieb dadurch frei und 

ermoglichte einen ungehinderten Umgang um die ganze 

Burganlage.

Wann der siidliche Hofraum zwischen „steinernem Haus“, 

dem Mainzer Amthaus, und der westlichen Wehrmauer iiber- 

baut wurde, ist nicht bekannt. 1356 stand das Amtshaus noch 

als selbstandig erscheinendes Gebaude in der Siidostecke der 

Burg. Die Erweiterung nach Westen kann etwa gleichzeitig 

mit der Bautatigkeit Schenk Konrads, also in die zweite 

Hiilfte des 14. Jh. gesetzt werden. 1419 waren dieser Erwei- 

terungsbau und das alte Amtshaus mit einem weiteren Ober- 

geschofi in Wehrganghbhe und mit einem einheitlichen Dach- 

stuhl versehen worden. Der Dachstuhl, heute der alteste des 

Schlosses, ist fast unverandert erhalten. Das Geschofi in Wehr- 

ganghohe besteht aus zwei grofien Raumen, dem Gemeinde- 

saal der im 17. Jh. eingerichteten Schlofikapelle im Roten 

Turm und dem Bibliotheksraum. Das statische Gefiige des 

Dachstuhls setzt eine urspriinglich differenziertere Einteilung 

des darunterliegenden Geschosses voraus. Sicher war der 

Wehrgang 1419, wie spater bei der Aufstockung der anderen 

Flugel, durch Fachwerkwande ausgeschieden und Decke und 

Dach auf die Starke Mittelwand abgetragen worden. Die 

massive Aufstockung der Brustwehr ist sehr sorgfaltig und 

kaum erkennbar durchgefiihrt worden. Durch vermauerte 

Werksteinstiicke, bei Renovierungsarbeiten entdeckt, lassen 

sich die Zinneneinteilungen rekonstruieren. Auf der West- 

seite hat sich eine der schmalen Schlitzscharten des Wehrgan-
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Abb. 13. Fiirstenau, Ansicbt von Norden, Schnitte durch den Nordost-Turm (links) und durch den Nordwest-Turm (rechts)

ges erhalten. Durch die Aufstockung des Siidfliigels war die 

urspriinglich geplante Sicherung der siidlichen Tiirme verlo- 

ren gegangen.

Der Ausbau der Burg im 14. und 15. Jh. verringerte den 

grofien Hofraum sehr stark. Fur Stalle, Scheunen und an- 

dere Nebengebaude war nun innerhalb der Ringmauer kein 

Platz mehr. Die Anlage der ersten Vorburg ist deshalb als 

unmittelbare Folge des Ausbaus der Burg in die gleiche Zeit 

zu setzen. Als Ausgangspunkt fur eine Vorburg kann die 

vermutete kleine Insel vor dem Burgtor angesehen werden, 

die eine Vortoranlage getragen haben wird. Ein breiter Gra

ben trennte die Vorburg von der alten Burg. Die Abmessun- 

gen dieser Vorburg kbnnen etwa mit den inneren Hofmauern 

des Neuen Palais und der Beschliefierei gleichgesetzt werden. 

Moglicherweise ist der als Altan des Neuen Palais erhaltene 

Rundturm zu dieser Zeit als Siidwest-Eckturm angelegt wor- 

den und diente als Seitenbestreichungsturm fiir Slid- und 

Westmauer der Vorburg.

Um 1460 wurden auch die Nord- und Ostfliigel der Burg 

durch ein zusatzliches Stockwerk mit steilem Dach verandert. 

Die oberen Teile der nbrdlichen Tiirme miissen dabei abge- 

brochen worden sein. Es ist nicht auszuschliefien, dafi diese 

Tiirme gar nicht in voller Hbhe fertiggestellt worden waren. 

Teile des Giebelfachwerks und der Dachkonstruktion der 

Aufstockung sind in das neue Turmmauerwerk eingemauert 

worden. Der Nordwest-Turm war bis hinunter zur Hbhe 

des Wehrganges abgebrochen worden. Schenk Philipp I. von 

Erbach liefi ein neues TurmgeschoB, das sog. Eppsteinsche 

Gemach, errichten, es besafi keine Wehreinrichtungen mehr 

und wurde durch grofie Kreuzstockfenster belichtet. Vielleicht 

iiberdeckte zu dieser Zeit das Dach des Nordfliigels die zuvor 

abgebrochenen Turmstiimpfe? Hatte Schenk Philipp die Um- 

wandlung der alten Mainzer Burg in ein wohnlicheres Schlofi 

begonnen, so lieB dessen Sohn, Georg I., die Wehrfahigkeit 

Fiirstenaus wieder herstellen.

Die oberen Teile der beiden Nordtiirme wurden unter 

Georg I. neu erbaut. Die neuen Geschosse des Nordwest-Tur- 

mes muBten sich im GrundriB an das Eppsteinsche Gemach im 

WehrganggeschoB anpassen. Da bei der Errichtung dieses 

spatgotischen Netzgewolberaumes keine Riicksicht auf wehr- 

technische Belange genommen worden war, die Nordwest- 

richtung hat die geringste Wandstarke, muBte auch der Wehr- 

turm an dieser Seite, die eigentlich am starksten hatte sein 

miissen, mit einer geringeren Wanddicke auskommen. Der 

Mittelpfosten der Giebelfachwerkwand im Dachraum wurde 

bei der Turmaufmauerung freigehalten, so entstand auBen an 

der Siidseite des Turmes ein abgesetzter Ubergang, der die 

Baufuge deutlich sichtbar macht. Jedes der beiden Turmge- 

schosse erhielt drei Schiefischarten fiir Feuerwaffen. Erreich- 

bar sind diese Wehrgeschosse des Turmes und auch die oberste 

Plattform nur fiber den im Verteidigungsfall sehr unsicheren 

Dachstuhl. Das oberste Kuppelgewblbe hat im Scheitelpunkt 

eine Offnung, die jedoch keinen Durchstieg ermbglicht. Die 

oberste Plattform ist mit einer Brustwehr mit Zinnen um- 

mauert, die auf einem Bogenfries liber das Turmmauerwerk 

iibersetzt. In den Plattenbelag sind Wasserrinnen und ein 

Wasserspeier eingearbeitet worden, der Turin trug damals 

also noch kein Dach. Die Wehrkammer in Dachbodenhohe 

war beheizbar und diente als Wachstube. Von hier aus konnte 

man Tor und Vorburg iiberschauen und mit Feuerwaffen be- 

herrschen.

Aufwendiger sind die oberen Geschosse des Nordost-Turmes. 

Der GrundriB ist in Dachbodenhohe in gleicher Weise ange

legt wie der des Nordwest-Turmes. Die drei Schiefischarten

Burgen und Schlosser 1982/11 87



Abb. 14. Filrstenau, Ansicht von 

Siidosten, Stahlstich von E. Will- 

mann nach R. Sperber, Mitte 19. Jh. 

(Abb.: DBV-Archiv)

sind fur Hakenbiichsen entworfen, Prellholz und Eisenhaken 

sind teilweise noch vorhanden. Eine Balkendecke schlofi den 

Turmraum ab. Die oberste Turmkammer ist mit einem Kup- 

pelgewblbe iiberspannt, die Schiefischarten sind oben einfa- 

cher ausgefiihrt und wohl erst nachtraglich mit Lochern fur 

ein Prellholz versehen worden. Der Zugang zur obersten 

Wehrplattform, die genau der bereits beschriebenen des Nord- 

west-Turmes entspricht, erfolgt beim Nordost-Turm jedoch 

liber eine Spindeltreppe. Diese Treppe ist in der Art des 13. 

Jh. an die innere sichere Seite des Turmes gelegt worden. Das 

hatte wohl dazu gefiihrt, diesen Turin als urspriinglich er- 

haltenen Wehrturm der Mainzer Burg anzusehen. Der burg- 

seitige Zugang zu der Spindeltreppe setzt dutch seine Lage 

schon einen Dachstuhl voraus. Dieser Teil der Burg wurde 

aber erst nach 1356 iiberbaut. Der Zugang zum Turm hatte 

nur, wie beim Siidwest-Turm, vom Wehrgang aus erfolgen 

kbnnen. Audi Profilierung und Steinbearbeitung sind spat- 

gotisch. Die rechteckige Tiirbffnung zur Treppe ist mit einem 

aufieren Falz versehen und hat einen sorgfaltig ausgefiihrten 

Sturzstein, der den Ubergang vom geraden Tiirfalz zur 

Rundung des Turmes vollzieht. An dieser Stelle, teilweise 

durch Holzer des Dachstuhls verdeckt, hat der Baumeister 

sein Steinmetzzeichen eingemeifielt9). Er ist namentlich nicht 

bekannt; ahnliche Zeichen, wenn auch nicht in unmittelbarer 

Nahe, sind fur die Zeit um 1475 iiberliefert.

Die Umriistung der Burg auf Feuerwaffen zur Zeit Georgs I. 

ist mit der geschilderten Erneuerung der nbrdlichen Tiirme 

nicht abgeschlossen. Der Wehrgang hatte in den Zinnen noch 

die alten Schlitzscharten aus dem Ende des 13. Jh. Schliissel- 

scharten, aus einem Sandsteinstiick gearbeitet, wurden in die 

Zinnen eingemauert. Auch die untersten Geschosse der Tiirme 

erhielten die gleichen Scharten. Diese wurden hier so einge- 

baut, dafi eine Seitenbestreichung mbglich war. Dazu waren 

grofiere Ausbriiche des Turmmauerwerks erforderlich. Da 

auch zur Seitenbestreichung der Westmauer in den Siidwest- 

Turm eine tiefliegende Schliisselscharte eingesetzt wurde, mufi 

diese Umbaumafinahme Ende des 15. oder spatestens Anfang 

des 16. Jh. erfolgt sein, denn vor 1528 wurde der Graben 

zwischen Vorburg und Burg aufgefiillt, diese Scharte damit 

unnbtig. Auch vom Stand der Wehrtechnik im Odenwald 

sind diese Umbaumafinahmen vor 1480 anzusetzen. Ab die

ser Zeit wurde die Burg Breuberg neu befestigt. Die Scharten, 

die hier um 1500 entstanden, haben abgestufte Leibungen, 

die in Fiirstenau noch nicht vorkommen.

Die schnelle Entwicklung der Feuerwaffen und der Belage- 

rungstechnik diirften bald die Erkenntnis am Fiirstenauer 

Hofe gebracht haben, dafi die Burg nicht dauernd den neuen 

Erfordernissen angepafit werden kann. Um 1490, der Sohn 

Georgs I., Eberhard XIII., war erst 15 Jahre alt, entstanden 

unter den Vormiindern Eberhards wieder wohnliche Ausbau- 

ten. An der Ostseite der Burg wurden durch den Baumeister 

Konrad von Mosbach ein reich verzierter Erker und, 1492, 

ein Kapellenerker10) errichtet. In der ersten Hiilfte des 16. Jh. 

beginnen entscheidende Veranderungen, die dann, in der 

zweiten Hiilfte, zur Aufgabe Fiirstenaus als Wehranlage fiihr- 

ten und die Umwandlung in das Schlofi vollzogen. Bis zum 

Anfang des 16. Jh. war der Kernbau Fiirstenaus aufierlich 

eine viertiirmige abweisende Burg geblieben, die ringsum 

von Wassergraben geschiitzt war. Nun wurde der Graben 

zwischen Vorburg und Burg aufgefiillt. Dadurch wurde die 

Briicke oder Zugbriicke iiberfliissig und die Westmauer verlor 

an Hohe und Wehrkraft.

1528 wurden im Nord- und Siidfliigel Umbauten durchge- 

fiihrt, die die Ringmauer durch weitere Erker und einen in 

den nbrdlichen Graben hinausgeschobenen Kiichenanbau er- 

heblich schwachten.

In die Zeit Eberhards XIII. fallt auch der Baubeginn des Ro- 

ten Turmes, 1531, der den alten Siidost-Turm der Burg er- 

setzte. Der alte Turm sprang in das Innere des „steinernen 

Hauses" hinein, ahnlich wie die anderen Tiirme auch ange- 

legt waren. Um in der Siidostecke des Schlosses, wie schon im 

Nord- und Ostfliigel, einen grofien Raum zu erhalten, mufite 

der neue Turm weiter in den Graben hinaus geschoben wer

den. Ob die Schaffung dieses Raumes der Grund zum Ab- 

bruch war, oder ob der Turm wegen Baufalligkeit abgerissen 

werden mufite, bleibt ungewifi. Der Rote Turm ist in minde- 

stens drei Bauphasen errichtet und jeweils gleichzeitig auch 

die Nutzung verandert worden.

Im Kellergeschofi wurde der Turm als Wehrbau begonnen. 

Dieses Kellergeschofi hat Schliisselscharten und ist mit einer 

Balkendecke abgedeckt; die Mauerverstarkungen zeigen, dafi 

der sechseckige Raum iiberwolbt werden sollte. Das aufge- 

hende Mauerwerk aus grofien roten Sandsteinquadern wurde 

in der ersten Bauphase bis zur Hbhe des Wehrganges errich-
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Abb. 15. Fiirstenau, Ansicht von 

Nordosten, Gemdlde signiert mit 

NB 1867 (Abb.: DBV-Archiv)

tet. Hier ist eine deutliche Baufuge in Form einer keilfbrmi- 

gen Ausgleichsschicht vorhanden, die vor allem von Nord

osten zu erkennen ist. Alle Fensteroffnungen in diesem un- 

teren Teil sind ohne Entlastungsbogen ausgefiihrt, wahrend 

fur die dariiber liegenden Fenster, selbst fur die kleinsten, 

solche Bbgen gemauert wurden. Alle Fenstergewande des un- 

teren Turmteiles sind nachtraglich eingebaut worden. Viel- 

leicht hatte Eberhard XIII. den Turm noch als Wehrturm 

begonnen. Bei der spateren zweiten Bauphase sind die Schiefi- 

scharten im unteren Teil des Turmes durch grbfiere Fenster 

ersetzt worden. 1542 ist der Innenausbau des Turmes datiert, 

die neuen Fenstergewande werden zu dieser Zeit wohl schon 

eingebaut worden sein.

1556 kam die Halfte der stark befestigten Burg Breuberg im 

Odenwald durch Erbschaft an die Grafen von Erbach. Graf 

Georg III., seit 1569 alleiniger Herr der Grafschaft, konnte 

daher Fiirstenau zu einem zeitgemafien Schlofi ausbauen, 

ohne auf wehrtechnische Belange weiterhin Riicksicht nehmen 

zu miissen. Die Baugeschichte der Burganlage Fiirstenau ist 

mit dem Regierungsantritt dieses Grafen abgeschlossen.

Das ResidenzschloB Fiirstenau

Die weitere Entwicklung der Schlofianlage Fiirstenau ist nicht 

mehr Thema dieses Aufsatzes, ein kurzer Uberblick soil ge- 

niigen. Unter Graf Georg III. wurde mit wenigen Eingriffen 

in die Substanz aus der mittelalterlichen Kastellburg eine 

dreifliiglige Schlofianlage geschaffen, die mit ihren erneuerten 

Ecktiirmen den Idealen des franzbsischen Schlofibaues der 

Renaissance sehr nahe kam, zugleich aber eine tmverwechsel- 

bare deutsche Schopfung blieb. Graf Georg III. liefi 1588 den 

engen Hof der Burg durch Abbruch der Westwehrmauer mit 

der Vorburg vereinen. Ein weitgespannter Schwibbogen stellt 

eine optische und reale Verbindung der Schlofifliigel her, 

nimmt die Architektur spaterer Triumphbbgen vorweg und 

lafit das Alte Schlofi als geschlossenen Baukbrper erscheinen. 

Unter Leitung des nur mit seinen Initialen — AF — und 

seinem Steinmetzzeichen bekannten Baumeisters wire! im 

gleichen Jahr der Aufsatz des Roten Turmes vollendet und 

auf den Siidwest-Turm eine Turmkammer fur eine Schlofiuhr 

aufgesetzt. Ein neuer Treppenturm und figiirliche Fassaden- 

malereien schmiickten den Innenhof. Neue Nebengebaude, 

Kanzlei, Beschliefierei und Schlofikirche, ersetzten die alten 

der Vorburg. Marstall und Miihle wurden im gleichen Stil 

gebaut oder erneuert. In dieser Form hat sich Fiirstenau, mit 

Erweiterungen im Barock und Rokoko, bis Anfang des 19. Jh. 

erhalten. Ab 1808 wurden Kanzleibau und Schlofikirche zum 

klassizistischen Neuen Palais umgebaut, das Tor und die 

Mauer der Vorburg abgebrochen und die Wassergraben teil- 

weise verfiillt. Mit diesen Veranderungen erreichte SchloB 

Fiirstenau die aufiere Form, in der es sich noch heute dem Be- 

sucher darbietet.

Dr.-lng. Falk Krebs, Seeheim-] ugenheim

Anmerkungen

') Ausziige und Zusammenfassung der Kapitel I und II der Dis

sertation „SchloB Fiirstenau, Michelstadt-Steinbach im Oden

wald; baugeschichtliche Entwicklung von der Burg der Mainzer 

Erzbischofe zum ResidenzschloB der Grafen zu Erbach-Fiir- 

stenau“, Universitat Kaiserslautern 1980, bei Prof. Dr.-lng. M. 

Grassnick und Prof. Dr.-lng. habil. H. Hofrichter.

Die Dissertation behandelt, hier nicht ausgefiihrt, auch die 

neuere Baugeschichte bis zum Beginn des 19. Jh. (Kap. Ill), 

stellt im Anhang die Urkunden, Quellen und Darstellungen 

Fiirstenaus zusammen und fiihrt die wichtigsten Werkleute auf. 

Ein Exkurs behandelt die Entwicklung der Kastellburgen und 

den Burgenbau der Mainzer Erzbischofe um 1300.

2) Schenk zu Schweinsberg, G., Schlofi Fiirstenau, in: Quartalblat- 

ter d. Histor. Vereins fur Hessen, Darmstadt 1877.

3) Regesten der Erzbischofe von Mainz . . . 1289—1396, herausgeg. 

von Goswin Freiherr v. d. Ropp, Leipzig 1913, Darmstadt 

1932—35 und 1958.

4) Simon, G., Die Geschichte der Dynasten und Grafen zu Erbach 

und ihres Landes, Frankfurt 1858.

5) Die genaue Griindungstiefe konnte bei der Ausgrabung nicht 

festgestellt werden, eine Pfahlgriindung ist unwahrscheinlich, 

aber nicht auszuschliefien.

6) Die Numerierung der Skizzen entspricht der der Dissertation.

’) Debio — Hessen, bearbeitet von Magnus Backes, Miinchen 1966.

8) Dissertation Kap. V — Anhang, Darstellungen des Schlosses 

Fiirstenau Fii/Dl, Randzeichnung in einem Druck von 1466, 

Gutenberg-Museum Mainz.

9) Dissertation Kap. V — Anhang, Zusammenstellung der Stein

metzzeichen.

10) Die Funktion dieses Erkers als Kapelle war bisher unbekannt, 

ausfiihrlich in Dissertation Kap. II. 4.3 behandelt.

Die Dissertation ist als vollstandiger Nachdruck erhaltlich durch: 

Rathausbuchhandlung Jochen Miihlhauser, GroBe Gasse 12, 

6120 Michelstadt, Tel. (0 60 61) 25 24.
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