
SchloJ Bernburg/Saale. Foto: Institut fiir Denkmalpflege, Arbeitsstelle Halle

Hans- Joachim Mrusek

ZUR DENKMALPFLEGE AN BURGEN UND SCHLOSSERN IN DER DEUTSCHEN 

DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

Grofi ist in der DDR die Fiille von Burgen und Schlossern 

mit ihren Parkanlagen sowie historischen Ruinen — es sind 

etwa 3000, die uns iiberliefert sind. Gewaltig waren 

wahrend des zweiten Weltkrieges die Schaden und Verluste 

an historischen Bauten insgesamt, ebenfalls an Burgen und 

Schlossern1). Bereits in den ersten Aufbaujahren wurden 

erhebliche Anstrengungen unternommen, um die kriegszer- 

stbrten Denkmale zu retten, zu sichern und wiederherzu- 

stellen. Am Beginn stand die Restaurierung der schwer be- 

schadigten Kathedralen zu Halberstadt und Magdeburg, 

des Dresdener Zwingers und der Staatsoper in Berlin. 

Friihzeitig setzten aber auch Pflege und lebendige Er- 

schliefiung des kulturellen Erbes ein und wurden in den 

zuriickliegenden 35 Jahren zielstrebig fortgesetzt2).

Mit der Verabschiedung des Denkmalpflegegesetzes vom 

19. 6. 1975 und der Beufung eines Beirates beim Minister 

fiir Kultur sowie der Griindung einer Gesellschaft fiir 

Denkmalpflege im Kulturbund der DDR haben die Be- 

strebungen der Traditions- und Denkmalpflege neue Di- 

mensionen erreicht3). Durch das Gesetz wurden Verord

nungen von 1952 und 1961 zur Denkmalpflege unseres 

Landes abgelost und eine umfassendere Basis fiir den 

Schutz und die Pflege der Denkmaler geschaffen.

Die zweite Durchfiihrungsbestimmung zum genannten Ge

setz4) besitzt fiir die Burgen und Schlosser insofern beson- 

dere Bedeutung, als der Umgebungsschutz fiir die Denkmale 

umfassender geregelt wird und die Wirkung der Denkmale 

in der Landschaft in den Schutz einbezogen ist. Die Erhal- 

tung von Burgen, Schlossern und ehemaligen Herrensitzen 

war von grofier Aktualitiit, well durch die Bodenreform 

nach dem zweiten Weltkrieg die einst gutsherrlichen Land- 

sitze in Staatsbesitz iiberfiihrt worden waren. Fur diese 

gait es in erster Linie, geeignete Funktionen zu suchen, um 

eine geordnete Pflege und Erhaltung zu gewiihrleisten. 

Dagegen wurden Fiihrungsobjekte, die schon seit Genera- 

tionen als Museen genutzt worden waren, wie die Albrechts- 

burg in Meifien, die Wartburg oder die Schlosser Schwerin 

und Giistrow sowie die Potsdamer Schlosser u. a., erneut 

museal gestaltet.

Das Denkmalpflegegesetz regelt die Erfassung der Denk

maler und ihre Klassifizierung nach der Wertigkeit, die 

Verantwortung der Staatsorgane und der Eigentiimer von 

Denkmalen sowie die wissenschaftliche Beratung durch das 

Institut fiir Denkmalpflege. Durchfiihrungsbestimmungen 

und die Bekanntmachung der zentralen Denkmalliste vom 

25. 9. 19795) legen wichtige methodische Schritte und Mafi- 

nahmen fiir die Verantwortlichen fest. — Im Rat fiir 

Denkmalpflege beraten Vertreter der Praxis und Wissen-
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Burg Allstedt. Ansicht von der Stadt. Foto: Institut fiir Denkmalpflege, Arbeitsstelle Halle

schaft, gesellschaftliche Organisationen und das Ministerium 

fiir Kultur langfristige Planungen und spezielle denkmal- 

pflegerische Probleme. Durch die Gesellschaft fiir Denkmal

pflege werden weite Kreise der Bevolkerung mit der 

Denkmalpflege vertraut gemacht und zur Mitarbeit bei der 

Erhaltung, Pflege und auch Forschung angeregt. Ankniip- 

fend an altere Traditionen, haben sich Interessengemein- 

schaften herausgebildet, die sich u. a. speziell mit den 

Burgen, Schlossern, historischen Ruinen und Parkanlagen 

beschaftigen, z. B. in Kapellendorf, Schonfels, Plotzkau, 

Machern. Auch die Jugend von den Hochschulen bis zu den 

Gemeinden setzt sich fiir die Erforschung, Pflege und Nut- 

zung — vor allem als Jugend- und Studentenklubs — ein°). 

Die Burgenkommission der DDR, deren langjahriger Vor- 

sitzender der Verfasser ist, und Beirate an Burgen und 

Schlossern (Potsdam/Sanssouci, Wartburg, Albrechtsburg 

zu Meifien, Burg Querfurt, Wanderslebener Gleiche bei Er

furt u. a.) beraten die Eigentiimer bzw. Nutzer bei der 

Losung anstehender Fragen.

Mannigfaltig sind die Voraussetzungen fiir die Erhaltung 

einer Burg oder Burgruine sowie eines Schlosses mit Park 

oder einer Festungsanlage:

— Grundlage fiir die denkmalpflegerische Entscheidung 

ist eine sinnvolle und der Wiirde der Anlage entspre- 

chende Nutzung;

— die Nutzung fiir Zwecke der Kultur und Bildung (Mu

seum, Theater, Konzerte), des Erziehungswesens (Schule, 

Internal, Lehrgangsstatte), der Erholung (Hotel, Ju- 

gendherberge, Gaststatte) oder fiir das Sozial- und 

Gesundheitswesen (Alters- und Pflegeheim) verlangt 

die unterschiedlichsten Voraussetzungen und damit je- 

weils einen ganz bestimmten Typ von S ch lo 11 oder 

Burg nach Umfang, Gliederung und Raumvolumen, 

z. B. Wohnturm oder Kemenate, regelmafiige Schlofi- 

anlage oder Randhausburg mit weitraumiger Vorburg 

in entsprechender verkehrsgeographischer Lage;

— wichtig sind Lage und Entfernung zum nachsten Ort 

(z. B. bei Altersheimen) oder die Einbindung in das 

System des Tourismus (z. B. als Hotel oder Burg- 

Museum);

— gesellschaftlich weniger effektiv ist die Mononutzung 

— z. B. als Schule, Lehrgangsstatte oder Pflegeheim —, 

weil dabei die interessierte Offentlichkeit ausgeschlos- 

sen bleibt. Eine Mehrzwecknutzung in Verbindung mit 

Gastronomic, Burgmuseum usw. befriedigt die Bediirf- 

nisse aller Interessengruppen weit mehr;

— grundlegende Bedeutung haben der bauliche Zustand 

und das Alter sowie die baugeschichtliche Entwicklung 

der Anlagen. Vermessungen und bauhistorische Unter- 

suchungen von Denkmalpflegern, Studenten, Heimat- 

forschern u. a. bilden den wissenschaftlichen Vorlauf 

fiir diesbeziigliche Entscheidungen. Hierauf bauen Nut- 

zungsstudien auf, die vielfach von Studenten ange- 

fertigt werden und der Projektierung vorausgehen7).

— Pflegearbeiten, Mithilfe bei der Restaurierung und 

eine sinnvolle Nutzung fiir kulturelle Zwecke durch 

Jugendliche und Heimatforscher sind weitere Aktivita- 

ten im Sinne einer praktischen Traditionspflege.

Dem Institut fiir Denkmalpflege mit seinen Arbeitsstellen 

kommen nach dem Statut des Institutes8) folgende Aufgaben 

zu:

Burg Allstedt. Ostfliigel der Kernburg, Hofseite, Tordurcbfahrt 

mit Kapelle und Treppenturm

Foto: Institut fiir Denkmalpflege, Arbeitsstelle Halle
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Burg Querfurt. Westbastion und 

Ringmauer (7.ustand 1979) 

Foto: Klaus-Riidiger Ulrich, 

Braunsbedra

— die ortlichen Rate, die Rechtstrager, Eigentiimer und 

Verfiigungsberechtigten bei der Erfiillung ihrer Auf- 

gaben und Pflichten gegeniiber den Denkmalen fachlich 

zu beraten und zu unterstiitzen;

— den Denkmalbestand der DDR zu erforscben und 

hierfiir den wissenschaftlichen Nachweis zu fiihren;

— die zentrale Denkmalliste zu fiihren und den zentralen 

Denkmalpflegefonds zu verwalten;

— Forschungs- und Entwicklungsarbeit zur Theorie, Me- 

thodik und Technologie der Denkmalpflege zu leisten;

— denkmalpflegerische Mafinahmen wissenschaftlich vor- 

zubereiten, anzuleiten und zu dokumentieren;

■— am Aufbau denkmalpflegerischer Spezialkapazitiiten 

mitzuwirken und diese fachlich zu unterweisen;

— die Ergebnisse der Denkmalpflege auszuwerten und 

Kenntnisse fiber den Denkmalbestand, die Ziele und 

Methoden der sozialistischen Denkmalpflege zu ver- 

breiten;

— die Ausbildung des Nachwuchses fiir die Denkmalpflege 

zu unterstiitzen;

— die haupt- und ehrenamtlich auf dem Gebiet der 

Denkmalpflege Tatigen fachlich zu qualifizieren und 

weiterzubilden;

— als Sekretariat des Rates fiir Denkmalpflege beim 

Ministerium fiir Kultur zu fungieren;

— die internationale Zusammenarbeit, besonders mit den 

Partner-Instituten in der UdSSR, den anderen soziali

stischen Landern und dem Internationale!! Rat fiir 

Denkmale und Platze (ICOMOS) zu fbrdern.

Hervorhebenswert und von grofier Bedeutung ist die Tat- 

sache, dafi seit 1975 volkseigene Betriebe fiir Denkmalpflege 

in Berlin, Halle, Erfurt, Dresden und Schwerin eingerichtet 

worden sind und als Spezialbetriebe fiir denkmalpflegerische 

Arbeiten ausgebaut werden9).

Die Bemiihungen der Denkmalpflege werden erganzt durch 

die Bodendenkmalpflege der Institute und Museen fiir Ur- 

und Friihgeschichte bei der Erfassung von Befestigungsan- 

lagen, ebenso durch die Erforschung der vor- und friihge- 

schichtlichen Burgen und Wallanlagen in den Territorien 

der DDR10).

AuBer zahlreichen Beitragen zur Burgen- und Stadtkern- 

forschung sowie zur Nutzung und Erschliefiung von Bur

gen und Schlossern hat der Verfasser bereits 1960 einen 

Beitrag „Zur Denkmalpflege in der DDR“ publiziert und 

1970 im IBI-Bulletin (Nr. 28) einen Aufsatz iiber „Burgen 

und Schlosser in der DDR. Verwendung und denkmal

pflegerische Behandlung“ veroffentlicht11).

Anschliefiend und erganzend zu den vorangegangenen Bei

tragen sei nun auf wichtige und charakteristische Arbeiten 

an Burgen und Schlossern in den einzelnen Denkmalpflege- 

bereichen eingegangen, wobei die siidlichen Bezirke der 

DDR wegen ihrer Uberzahl an Burgen und Schlossern im 

Vordergrund stehen12).

Sachsen und Anhalt (Bezirke Halle, Magdeburg)

Zu den denkmalpflegerisch bedeutsamsten MaEnahmen des 

Territoriums13) gehbren die umfangreichen Sicherungs- und 

Restaurierungsarbeiten an der Neuenburg iiber Freyburg/ 

Unstrut (Burg- und Weinbaumuseum). Ihr landschaftsbe- 

herrschender Bergfried, ein Rundturm von etwa 14 m 

Durchmesser, wird z. Zt. in Dach und Fach instand gesetzt, 

und die Doppelkapelle (um 1220) wird im Inneren restau- 

riert. Rund um die Burganlage ist der Baumwuchs beseitigt 

und das Geliinde auf sein urspriingliches Niveau abgesenkt 

worden. Dieser Mafinahme folgen Mauersicherungen und 

Wiederherstellungsarbeiten im Bereich der Toranlagen. Bei 

der Durchfiihrung der Arbeiten treten immer wieder altere 

Bauteile zu Tage.

Die seit geraumer Zeit im Gange befindlichen Restaurie

rungsarbeiten am Bernburger Schlofi haben mit der In- 

standsetzung der mittelalterlichen Bauteile, der Rekon- 

struktion der drei Gartenterrassen am Saalehang und der 

Wiederherstellung der Fassaden zum Saale-Flufi einen 

ersten Abschnitt erreicht. Der Ausbau eines Torhauses erfolgt 

augenblicklich; er wird im ganzen fortgesetzt (Kulturelles 

Zentrum fiir den Kreis Bernburg).
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Nach Wiederherstellung des Schlosses in Bad Frankenhau- 

sen und Durchfiihrung der ersten Bauabschnitte auf Burg 

Allstedt und an der Wasserburg Heldrungen sind zur Zeit 

weitere denkmalpflegerische Arbeiten an diesen Gedenk- 

statten des Deutschen Bauernkrieges (seit 1975) im Gauge. 

In Allstedt wird das Innere des Westfliigels der Kernburg 

mit der gewblbten Kiiche des 15. Jahrhunderts restauriert; 

in Heldrungen sind die Instandsetzung des inneren Zwingers 

und die Restaurierung der Kernburg weitergefiihrt worden. 

Im Zusammenhang mit der Bauvorbereitung konnten auch 

hier durch Beobachtung zahlreicher Befunde weitere Er- 

kenntnisse zur Baugeschichte gewonnen worden.

Ein Schwerpunkt der denkmalpflegerischen Arbeit ist die 

kontinuierliche Restaurierung der machtigen Querfurter 

Burg, einer der grofiten und altesten Feudalburgen Deutsch- 

lands. Wie auf der Neuenburg arbeiten auch hier unter 

Anleitung der Arbeitststelle Halle des Institutes fur Denk- 

malpflege Bauleute des zustandigen VEB Denkmalpflege, 

eines Spezialbetriebes fur Restaurierung. Der letzte Arbeits- 

abschnitt umfafte die Instandsetzung der aufieren West

bastion mit dem Haupttor.

Im Zusammenhang mit der Absicht, Burganlagen mittlerer 

Grofte fur das kulturelle Leben auf dem Lande zu er- 

schliefien, erfolgt zur Zeit die Wiederherstellung der We

sternburg (11.—14. Jh.), einer ehemaligen Grafenburg am 

Rande des Harzgebirges. In Wolmirstedt sind umfangreiche 

Arbeiten mit dem gleichen Ziele in Gang gesetzt worden. 

Die Ende des 15. Jh. und im 16. Jh. umgebaute Rundburg 

mit einer ansehnlichen Burgkapelle (1480) und einem aus- 

gedehnten viergeschossigen Palas wird unter rein denkmal

pflegerischen Gesichtspunkten mit Einsatz des VEB Denk

malpflege Magdeburg und zahlreicher freiwilliger Helfer 

auf diese Nutzung vorbereitet.

Das Schlofi von Schkopau bei Merseburg mit romanischem 

Bergfried und Wohngebauden des 16. Jahrhunderts wird 

als Gastehaus des VEB Chemische Werke Buna in Schkopau 

und Amtssitz des Rates der Gemeinde ausgebaut. Dabei 

konnten Teile der gotischen Kiiche und wertvolle Stuck- 

decken des 16. Jahrhunderts freigelegt werden14). An zahl- 

reichen anderen Burgen und Schlbssern in Sachsen und An

halt sind uber die normale Pflege und Instandhaltung hin- 

aus ebenfalls Restaurierungsarbeiten an besonders wertvollen 

Details und in einzelnen Raumen im Gauge, so in den 

Schlossern von Zeitz, Kothen (Bachgedenkstatte), Plotzkau 

bei Bernburg u. a. Unter den Barockschlbssern ist Burgschei

dungen mit Terrassengarten im Hinblick auf die Nutzung

Schlofl Worlitz. Bibliothek

Foto: Hochschulbildstelle Univ. Halle, D. Brandt

(CDU-Parteischule) und die durchgreifende Restaurierung 

des Aufieren, der Treppen- und Festraume sowie eine um- 

fassende Verbffentlichung von Bedeutung15).

Hervorhebenswert sind die Erschliefiung und Pflege der 

Schlosser und Landschaftsgarten des Dessau-Wbrlitzer-Kul- 

turkreises in Verbindung mit historisch gestalteter Land- 

schaft, der Elbe- und Muldenaue, so Schlofi Oranienbaum 

(Staatsarchiv), das Georgium (Gemaldegalerie) und Luisium 

in Dessau sowie Schlofi Mosigkau (Museum) und das Wbr- 

litzer Schlofi (1769—73 von Friedrich Wilhelm von Erd- 

mannsdorff) mit dem ersten Landschaftsgarten auf dem 

europaischen Kontinent10).

Schlo/l Worlitz

Foto: Hochschulbildstelle Univ.

Halle, O. Birnbaum

Burgen und Schlosser 1983/1 5



Schmalkalden. Schlo/l Wilhelmsburg von Siidwesten 

Foto: Institut fiir Denkmalpflege, Arbeitsstelle Erfurt

Schmalkalden. Schlofl Wilhelmsburg, Schloftkapelle, Blick nach Osten 

(Zustand nach der Restaurierung)

Foto: Institut fiir Denkmalpflege, Arbeitsstelle Erfurt

Thuringen (Bezirke Erfurt, Gera, Suhl)

Reich an Burgen und Schldssern, vor allem aus einer alteren 

Burg hervorgegangenen fiirstlichen Residenzen, ist das ge- 

birgige und bewaldete Thuringen.

In besonderer Weise hat sich hier das Institut fiir Denkmal- 

pflege/Arbeitsstelle Erfurt mit der Polychromie der Schlos

ser im Inneren und am Aufieren in Verbindung mit den 

Restaurierungsarbeiten beschaftigt17). Hervorzuheben ist der 

Kaisersaal des Schlosses Schwarzburg, eine eigenwillige Bau- 

schopfung (um 1700), mit der sich das Schwarzburger Fiir- 

stenhaus in die Reihe der deutschen Kaiserhofe einstufen 

wollte. Im Schlofi Heidecksburg zu Rudolstadt erhielt die 

Schlofikapelle 1970 ihr urspriingliches Aussehen zuriick, und 

das Ostasiatische Spiegelkabinett ,,-verwandelte sich unter 

den Handen talentierter Restauratoren 1970/71 zu einem 

Juwel barocker Innenraumkunst." Wahrend die Restaurie- 

rung in den Festraumen fortgesetzt wird, erhalten die Fas- 

saden des Schlosses wieder ihre urspriingliche Farbigkeit 

zuriick. Eine im Prinzip gleiche Rekonstruktion der Farbig

keit erfuhren die Schlosser von Meiningen, Gotha, Weimar, 

Belvedere bei Weimar und andere.

Besondere Erwahnung verdient die langwierige und ein- 

drucksvolle Wiederherstellung des Renaissanceschlosses Wil

helmsburg in Schmalkalden am Siidhang des Thiiringer 

Waldes mit dem Riesensaal, dem Weifien Saal — einem 

Kleinod der Stuckkunst —, der Schlofikapelle usw. Auch 

die Schlofikapellen der Residenzen zu Saalfeld, Eisenberg 

und Meiningen erhielten ihre urspriingliche Polychromie, 

ebenso der Festsaal von SchloK Krossen und der Rokoko- 

saal des Stadtschlosses in Eisenach.

Umfangreiche und durchgreifende Restaurierungs- und Sa- 

nierungsarbeiten werden gegenwartig im Landgrafenhaus, 

dem romanischen Palas der Wartburg, ausgefiihrt. Gleich- 

zeitig erfolgten die Reinigung und Restaurierung der Aus- 

malung des Festsaales, der zu den hervorragenden Innen- 

raumen des 19. Jahrhunderts zu zahlen ist. 1979 und 1980 

wurde hier eine sehr informative Ausstellung „Denkmal- 

pflege in Thuringen “ von der Arbeitsstelle Erfurt gezeigt. 

Bis zur Wiederkehr des 500. Geburtstages Martin Luthers 

1983 soil das Innere des Palas sowohl denkmalpflegerisch 

als auch museal neu gestaltet sein.

Mit einem eigenen Baubetrieb und Restauratoren wurden 

von den Nationalen Forschungs- und Gedenkstatten der 

Klassischen Deutschen Literatur Weimar die Gedenkstatten 

— Burgen und Schlosser wie die Orangerie in Belvedere, 

Tiefurt, das Wittumspalais und Grofikochberg — restauriert, 

erforscht und werterhaltungsmafiig betreut. Wie bereits be- 

richtet, hat sich die Wasserburg Kapellendorf vor allem 

durch das Engagement eines aktiven Burgenbeirates und die 

Zusammenarbeit mit der Friedrich-Schiller-Universitat Jena 

zu einem kulturellen Zentrum des Kreises mit Museumsab- 

teilungen zur Feudalgeschichte Thiiringens, Tagungsraumen 

und Burgschenke ausgebildet.

Schlofi Burgk an der oberen Saale ist sowohl durch seine 

landschaftliche Lage als auch durch den Reichtum und Er- 

haltungszustand seiner Innenausstattung und Funktionsbau- 

ten ein Ensemble von besonderer Schonheit. Hinzuweisen ist 

auf die sinnvolle Nutzung und Restaurierung der Wasser

burg bei Niederrofila (15.—17. Jh.) und des Grauen Schlos

ses zu Mihla, ein ebenfalls als Wasserburg angelegter schlich- 

ter Renaissancebau, fiir gesellschaftliche Zwecke, ebenfalls 

des spatbarocken Schlosses Mohlsdorf mit Fest- und Ta

gungsraumen, Cafe-Restaurant, Museum und Gastezimmern 

sowie einem Park, der als urspriinglich reich gestaltete Gar- 

tenanlage im franzbsischen Stil mit Wasserkiinsten und 

zahlreichen Skulpturen kiinftig rekonstruiert werden soil18). 

Die Veste Wachsenburg ist restauriert und dient als Gast- 

statte und Hotel.

6 Burgen und Schlosser 1983/1



Umfangreiche Sicherungsarbeiten an Burgen werden z. Zt. 

von riihrigen Freundeskreisen ausgefiihrt, so u. a. an der 

Wanderslebener Gleiche, der Muhlburg und der Creuzburg. 

Grofiere Instandsetzungsarbeiten sind im Gange an der 

Runneburg in Weifiensee, Schlofi Ohrdruf, Schlofi Sonders

hausen, an der Bertoldsburg in Schleusingen, Schlofi Rein- 

hardsbrunn und am Schlofi Schwarza. Hier gingen den 

durchgreifenden Restaurierungen die Bauaufnahme halle- 

scher Studenten und eine Nutzungsstudie voraus10).

Fur das Jahr 1983 sind grbfiere Instandsetzungsarbeiten 

vorgesehen, vor allem am SchloB Romhild, an der Veste 

Heldburg und der ehemaligen Johanniterburg Kuhndorf, 

wo ebenfalls umfangreiche Bauaufnahmen hallescher Stu

denten unter Leitung des Verfassers in den Jahren 1961 und 

1962 durchgefiihrt wurden20).

Bereits seit 1964 sind von der Arbeitsstelle Erfurt fur eine 

Anzahl Thiiringer Schlofianlagen Nutzungsvorschlage er- 

arbeitet worden. Die grundsatzlichen Uberlegungen gehen 

dabei von den kiinstlerisch-asthetischen und baulich-funktio- 

nellen Besonderheiten des einzelnen Bauwerkes aus. Die 

Spezifik des territorialen Einzugsbereiches, der landschaft- 

lichen Lage und des allgemeinen Bedarfs an anspruchsvollen 

Kultur- und Erholungseinrichtungen bildet — wie auch bei 

den anderen Territorien — einen Grundbestandteil der 

Untersuchungen.

Sachsen (Bezirke Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt, 

Cottbus)

Wahrend die spatgotische Albrechtsburg zu Meifien — wie 

mehrfach berichtet — nach einer grundlegenden Restaurie- 

rung von 1963 bis 1971 eine vielseitige Nutzung (Museum, 

Ausstellungen, staatliche Representation, Vortrage, Kon- 

zerte) erfahrt und eine ihrer Bedeutung entsprechende denk- 

malpflegerische Betreuung erhalt, steht der Wiederaufbau 

der baulich gesicherten Ruine des Dresdener Residenzschlos- 

ses noch bevor und wird vorbereitet21). Uber die mannig- 

faltigen Uberlegungen und Schritte hierzu wurde ebenfalls 

schon berichtet (IBI-Bulletin Nr. 38, 1982, S. 98—111).

Schlofi Hartenfels zu Torgau (1456—1623) dient Verwal- 

tungsaufgaben und als Kreismuseum; die Schlofikapelle wird 

kirchlich und der Festsaal (Schiitz-Saal) fiir Konzerte ge- 

nutzt. Die Wiederherstellung des Aufieren erfolgte nach 

Jagdbildern von Lukas Cranach d. A. und Befundanalysen 

in Weifi und Ocker. Die Instandsetzung des Grofien Wen- 

delsteines wird z. Zt. vorbereitet22). Die Torgau benachbar- 

ten kursachsischen Schlosser, die Lichtenburg zu Prettin, 

Schlofi Annaburg und der im 18. Jahrhundert erbaute kur- 

fiirstliche Landsitz Graditz, erfahren grundlegende Instand- 

setzungen. Sie werden z. T. fiir Wohnzwecke (Annaburg), 

museal (Lichtenburg, einschliefilich einer Gedenkstatte fiir 

Opfer des Faschismus) oder als Gestiit (Graditz) genutzt.

Von den mittelalterlichen sachsischen Burgen befinden sich 

Gnandstein, Rochlitz, Rochsburg, Kriebstein, Weesenstein 

sowie die historischen Ruinen Frauenstein und Kukukstein 

— samtliche vorwiegend als Burgmuseen genutzt — in gu- 

tem Zustand. Der Ausbau von Burg Mildenstein (Leisnig) 

wird noch viele Jahre in Anspruch nehmen, ebenfalls von 

dem eindrucksvoll als Stadtkrone wirkenden ResidenzschloB 

Altenburg, dessen spatgotische Schlofikapelle nunmehr nach 

Restaurierung der historischen Ausstattung als Konzerthalle 

genutzt wird.

Vorziiglich in ihre urspriingliche Farbigkeit zuriickversetzt 

sind die landschaftsbeherrschende Augustusburg und Schlofi 

Weesenstein im Tai der Miiglitz, ebenso das „Feste Haus“ 

Heynitz inmitten des gepflegten gleichnamigen Dorfes mit 

schmucken Fachwerkbauten23).

Meiflen, Albrechtsburg von Westen

Foto: Hochschulbildstelle Univ. Halle, U. Lindner

Meif/en. Albrechtsburg, Wappensaal (Zustand nach der Restau

rierung)

Foto: Hochscbulbildstelle Univ. Halle, U. Lindner

Meiflen. Albrechtsburg, Wappensaal (Zustand vor der Restau

rierung)

Foto: Hochscbulbildstelle Univ. Halle, U. Lindner
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Schlofl Schwerin. Seeseite

Foto: Institut jiir Denkmalpflege, 

Arbeitsstelle Schwerin

Hervorhebenswert sind die umfassende friihzeitige Nutzung 

und ErschlieBung des Wasserschlofichens Goltsch in Rode

wisch fur Bildung und Erholung sowie die Restaurierung, 

Pflege und kulturelle Nutzung von Schlofi Schonfels unter 

begeisterter Mitwirkung der ansassigen Bevolkerung.

Wahrend die Burgen des Mittelalters in Sachsen nicht so 

reich wie an der Saale und Unstrut vertreten sind, haben 

sich zahlreiche Renaissanceschlosser und eine grofie Zahl 

barocker Schlosser und Herrensitze erhalten. Neben den 

landesherrlichen Schlossern Pillnitz, Moritzburg, Hubertus- 

burg usw. sind es die Landsitze des hofischen Adels wie 

Rammenau, Nischwitz, Brandis, Piichau und Seusslitz, die 

vielfaltig genutzt werden, so als Museum, Gedenkstatte, 

Pflegeheim usw. Fur viele der zahlreichen ehemaligen Her

rensitze, von denen in den Jahren nach dem zweiten Welt- 

krieg Verluste eintraten, steht die vordringliche Aufgabe, 

SicherungsmaKnahmen durchzufiihren, die den Bestand fiir 

langere Zeit gewahrleisten, um sie spater einer grundlegen- 

den Restaurierung und entsprechenden Nutzung zuzufiihren. 

„Trotz grofler Bemiihungen war es bisher nicht moglich, alle 

gefahrdeten Anlagen einer durchgreifenden Restaurierung 

zuzufiihren. In vielen Fallen kbnnen vorerst nur Substanz- 

erhaltungsmaflnahmen •vorgenommen werden, die einen Ver

fall aufhalten und zu gegebener Zeit eine grundlegende Re

staurierung fiir eine geeignete gesellschaftliche Nutzung ge

wahrleisten" (H. Nadler).

In Verbindung mit den Schlofianlagen des Barocks sind 

Parkanlagen wie Pillnitz, Grofi-Sedlitz, Lichtenwalde, Ma- 

chern und Griinfeld bei Waldenburg zu nennen, ebenso 

Muskau und Branitz — Schopfungen des Fiirsten Piickler —, 

die in ihrer Eigenart erhalten oder durch Regeneration in 

ihren urspriinglichen Zustand zuriickgefiihrt werden24).

Schlofi Schwerin. Thronsaal

Foto: Institut fiir Denkmalpflege, Arbeitsstelle Schwerin

Mecklenburg (Bezirke Schwerin, Rostock, Neubranden

burg)

Uber die durchgreifende Restaurierung und Aufwertung der 

drei grofien landesherrlichen Schlosser Schwerin, Gustrow 

und Ludwigslust, die mit ihren Parkanlagen in hervorragen- 

der Beziehung zu der historischen Stadt und der sie um- 

gebenden Landschaft stehen, wurde 1979 ausfiihrlich in Kra

kau berichtet. Hinzuzufiigen ist, dab bei Gustrow der ehe- 

malige Renaissancegarten wieder in alter Schonheit entsteht. 

Landschaftstypisch und in gutem baulichen Zustand sind die 

Schlosser zu Wismar und Gadebusch, deren Fassadengestal- 

tung und -gliederung durch Terrakottenfriese (ebenso wie 

am Kernbau des Schweriner Schlosses) auf die Werkstatt 

des Statius von Duren zuriickgehen.

Auch die Herrenhauser des Barocks, des Klassizismus und 

der Neogotik haben zunehmend Pflege erfahren, so die 

Schlosser Burg Schlitz, Lehsen, Karnitz, Kittendorf u. a. Die 

Mehrzahl der Schlosser und Herrenhauser dient heute nicht 

mehr Wohnzwecken, „sondern wird von Institutionen und 

kommunalen Einrichtungen genutzt. Das erfordert zumeist 

nicht nur Initiativen zur Werterhaltung, sondern auch Re- 

konstruktionsarbeiten und Restaurierungsmaflnahmen"25').

Zu den Bauwerken, die einer sinnvollen gesellschaftlichen 

Nutzung zugefiihrt worden sind, gehoren die Schlosser und 

ehemaligen Gutshauser in Hohen-Lickow, Schonfeld (Kreis 

Gadebusch), Varchentin, Klink, Wedendorf und Karlsburg. 

Das Gutshaus in Schonfeld ist nach neueren Forschungen 

von Chr. J. Lillie erbaut worden, der am Beginn des 19. Jhs.

8 Burgen und Schlosser 1983/1



mehrere klassizistische Gutshauser und Schlosser im Hol- 

steinischen und in Mecklenburg schuf.

Im Hinblick auf die ICOMOS-Generalversammlung, die 

1984 in der DDR stattfindet, steht die Restaurierung des 

Jagdschlosses Granitz im Vordergrund. Als Fritz-Reuter- 

Gedenkstatte dient die Festung Domitz. Aufier Werterhal- 

tungsarbeiten wurde der „Pulverkeller“ fur eine gesellschaft- 

liche Nutzung ausgebaut. Am Neuen Schlofi zu Neustadt- 

Glewe sind z. Zt. konstruktive Sicherungen des dutch Was- 

serstandsregulierungen der Elbe schwer geschadigten Gelan- 

des (Setzungen) im Gauge. Burg Stargard, ein imponieren- 

der Backsteinbau mit Torkapelle, dient als Jugendherberge. 

Aufier kleineren Arbeiten an der Bausubstanz erfolgt die 

Freilegung der Anlage durch Beseitigung von Baumen und 

Strauchern. So werden allgemein Burgen und Fortifikatio- 

nen von dem storenden und untypischen Baumwuchs befreit, 

wahrend bei den Schlossern und Herrensitzen die dazu- 

gehorigen Parke und Garten rekonstruiert werden.

Probleme durch unzulangliche Nutzung gibt es bei Anlagen 

wie Burg Plau am See, Schlofi Rossewitz oder dem Renais- 

sanceschlofichen Uselitz auf Riigen, die jedoch zu beheben 

sind, wie z. B. bei Schlofi Mirow, das nach Herausnahme des 

Alters- und Pflegeheimes fur kulturelle und museale Nut

zung in Kiirze umgestaltet werden soli.

Berlin/Potsdam (Bezirke Potsdam, Frankfurt/Oder)

Besonders grofi sind hier die Verluste, die der Zweite Welt- 

krieg hervorgerufen hat20). Ein Zentrum preufiischer Schlofi- 

baukunst ist immer noch Potsdam mit den Schlossern und 

Garten von Sanssouci, Schlofi Babelsberg und Cacilienhof. 

Wie bereits berichtet, wird der ganze Komplex von der Di- 

rektion der Staatlichen Schlosser und Garten — ahnlich wie 

in Weimar — vorbildlich verwaltet und denkmalpflegerisch 

betreut27). Unter den Restaurierungs- und Konservierungs- 

mafinahmen ist die uniangst begonnene Rekonstruktion der 

Terrassen des Schlosses Sanssouci hervorzuheben. Das Ver- 

haltnis des terrassierten Hiigels zum Schlofi Friedrichs II. 

(erbaut und ausgestattet von Knobelsdorff von 1745 —1748) 

wird grundlegend verandert werden und dem originalen 

Zustand des 18. Jahrhunderts wieder nahekommen. Griind- 

liche Untersuchungen und Diskussionen gehen wie grund- 

satzlich in solchen Fallen den denkmalpflegerisch-gestalte- 

rischen und technischen Mafinahmen voraus. — Umfangreich 

sind auch die Restaurierungen des Schlosses Rheinsberg, ins- 

besondere der Rokoko-Raumausstattung aus der Zeit von 

1734—1740. Das Aufiere der Dreifliigelanlage erhielt einen 

Neuputz und neue Abfarbung. Die Rekonstruktion des Par

kes einschliefilich der Restaurierung der Parkplastiken setzte 

1975/76 ein.

Charakteristisch fiir die Vielfaltigkeit der anfallenden Ar

beiten waren die denkmalpflegerischen Mafinahmen am 

Schlofi Friedrichsfelde, einem im Osten Berlins gelegenen, 

um 1695 von Arnold Nering begonnenen und 1719 durch 

Heinrich Martin Bohme erweiterten Herrensitz. Seit 1968 

wurden starke Beschadigungen am Gebaude, die vor allem 

Grundwassersenkungen und dadurch entstandene Verrot- 

tung der Pfahlgriindung zur Ursache hatten, behoben. In 

diesem Zusammenhang erfolgte eine umfassende denkmal- 

pflegerische Wiederherstellung des gesamten Bauwerkes, die 

1981 zum Abschlufi gebracht werden konnte. Der Aufien- 

bau, das Treppenhaus und der Festsaal im Obergeschofi 

wurden in der Form rekonstruiert, wie sie sich seit einem 

erneuten Umbau in den achtziger Jahren des 18. Jh. bis zum 

Verfall des Gebaudes erhalten hatte; die Stuckarbeiten 

waren bereits 1980 abgeschlossen. Fiir die Hauptraume des 

Erdgeschosses wie auch fur andere Raume wurden originale 

bemalte Leinwandbespannungen und Bildtapeten, die an-

Schlofi Gustrow. Ansicht von Siidwesten 

Foto: Horst Ende, Schwerin

Schlofi Gustrow. Sog. Parrsaal

Foto: Institut fiir Denkmalpflege, Arbeitsstelle Schwerin

Schlofi Gustrow. Festsaal, 'Nordwestecke

Foto: Institut fiir Denkmalpflege, Arbeitsstelle Schwerin
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Schloji Gadebusch. Hofseite 

Foto: Horst Ende, Schwerin

dernorts, in Schlofi Lohm bei Kyritz und in der Oberfdr- 

sterei Zinna bei Juterbog, heimatlos geworden waren, er- 

worben und restauriert. SchloB Friedrichsfelde prasentiert 

sich heute nicht nur als ein wiedergewonnenes Baudenkmal 

der Berliner Baukunst des 18. Jhs., sondern auch als ein be- 

merkenswertes Zeugnis neuzeitlicher Denkmalpflege. Neben 

die Funktion des Kunstgut bergenden Museums, das mit 

Ftihrungen besichtigt werden kann, treten die Funktionen 

als Kulturstatte: der Festsaal und andere Raume dienen 

Veranstaltungen wie Konzerten oder Schriftstellerlesungen. 

Ein reizvoller Renaissancebau ist das sog. Alte Schlofi 

Freyenstein, dessen reiche Terrakottenbaugliederung eben- 

falls auf die Werkstatt des Statius von Duren zuriickgeht. 

Nach durchgreifenden Restaurierungsmafinahmen konnte der 

Bau 1974 als Museum eroffnet werden. Anschliefiend erfol- 

gen die Wiederherstellung des Neuen Schlosses (um 1600) 

und die Erschliefiung des dazugehdrigen Parkes. Hervor- 

hebenswert ist das Engagement der Bevolkerung bei der Re- 

vitalisierung des Schlofi- und Parkensembles, ein Trend, den 

wir zunehmend bei der Pflege, Nutzung und Erhaltung un- 

serer Burgen, Schlosser, historischen Ruinen und Parkanla- 

gen beobachten konnen. Letztlich konnen Staat und Wissen- 

schaft auf die Dauer nicht das tiberkommene bauliche 

Kulturerbe erhalten, wenn nicht die Burger, insbesondere 

die Jugend, aktiv mit zugreifen und dadurch unsere histo- 

risch gewordene Umwelt und ihre architektonischen und 

geschichtlichen Dominanten — unsere Burgen und Schlosser 

— mit Leben erfiillt werden.

Professor Dr. Dr.-Ing. Hans-]oachim Mrusek, Halle/Saale
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