
Abb. 1. Burg Vianden 1643, abgebildet auf Seite 12 der „Topographia Alsatia“ unter „Dagspurg“, herausgegeben von Matthaus Me- 

rian 1643. Foto: Landesmuseum Luxemburg Nr. 27404
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DIE RESTAURIERUNG DER BURG VIANDEN

1. Niedergang der Burgenherrlichkeit

Der Stick von Merian von 1643 zeigt die Burg noch im 

intakten Zustand, mit ihren hochragenden Giebeln und Da- 

chern. Nach 1691 entgingen die Gebaude mit knapper Not 

einer weitgehenden Zerstorung: nach den Planen Candeau’s, 

eines Ingenieurs von Vauban, sollte die Burg zu einer Fe- 

stung umgebaut werden, die hohen Giebel mit den Dachern 

sollten abgetragen, die Gewblbe durch Mauern gestiitzt und 

mit einer 4 bis 5 Fufi hohen Erdschicht bedeckt werden, um 

sie „bombensicher“ zu machen fur eine Besatzung von 4 bis 

5 Kompanien. Das Ende der Grafschaft kam mit der fran- 

zbsischen Revolution und 1815 mit dem Wiener Vertrag, 

der die Gebiete bstlich der Our, mit einer kleinen Aus- 

nahme, zu Preufien schlug. Unter Kbnig Wilhelm I. der 

Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Graf von Vianden 

und GroBherzog von Luxemburg, schritt 1820 die von ihm 

ins Leben gerufene „Amortisationskasse der offentlichen 

Schuld“ zur offentlichen Versteigerung der Burg. Ein Burger 

von Vianden kaufte die ganze Anlage und begann sofort 

mit dem AbriB und Verkauf aller verwendbaren Materia- 

lien — zuriick blieb eine Ruine, die landweit Empbrung 

auslbste, vielleicht das erste Mai, daB man sich allgemein 

dieser historischen Werte bewuBt wurde. Der Unmut legte 

sich etwas, nachdem auf GeheiB des Kbnigs die Ruine wie- 

der aufgekauft worden war. Der Verfall war jedoch nicht 

mehr aufzuhalten. 1827 stiirzte ein Teil des Gewolbes im 

Rittersaal ein, und 1847 lag das ganze Gewblbe in Triim- 

mern. Der Jiilicher Bau brach 1857 zusammen, die Halfte 

des hohen Nordgiebels folgte 1860 mit seinem westlichen 

Eckturm, das Gewblbe der Kapitansstube 1870. 1890 warf 

ein Sturm den mittleren Giebel um, der die Gewblbe des 

kleinen Palas einschlug. 1922 endlich brach der obere Teil 

des Kapellengiebels durch einen Blitzschlag zusammen, 

wurde aber gleich wieder aufgebaut.

2. Rettungsversuche von 1850 bis 1972

Es gab genug Stimmen, die sich fur eine Rettung der stolzen 

Burg einsetzten, allerdings mit wenig Erfolg. Bei seinem 

feierlichen Besuch in Vianden 1842 hatte Kbnig Wilhelm II. 

versprochen, die Burg in ihrer friiheren Herrlichkeit wieder 

aufzubauen. Doch mufite 1850 Prinz Heinrich schon in die 

eigene Tasche greifen, um wenigstens das Dach der Kapelle 

wieder herzurichten, eine Arbeit, die von dem Genieleutnant 

van Koenig ausgefiihrt wurde, aber keine allgemeine Zu- 

stimmung fand. Staatsarchitekt Charles Arendt baute 1865— 

1870 den oberen Teil der Burgkapelle auf, fand aber nicht 

den Mut, das Dach in seiner hohen gotischen Form darauf- 

zusetzen, was sich spater als verhangnisvoll herausstellen 

sollte.

Nach einer eingehenden Studie konnte Bodo Ebhardt 1910/ 

1911 grbBere Konsolidierungs- und Restaurierungsarbeiten 

durchfiihren, die sich durch viel Geschick und grofie Zuriick- 

haltung auszeichnen; diese Arbeiten stellten den Zusammen- 

hang zwischen Kapelle und grofiem Palas wieder her und 

trugen so wesentlich zur Erhaltung der Burg bei.

Nach Ausbesserung der Kriegsschaden in den Jahren 1945 

bis 1950 wurde versucht, durch alljahrliche Unterhalts- und 

KonsolidierungsmaBnahmen den Verfall aufzuhalten. Als 

erste grbBere Restaurierung, sozusagen als Probe, wurde 

1966 bis 1969 der Waffensaal wieder eingewblbt, da hier 

die gotischen Hausteinelemente fast vollstandig geborgen 

werden konnten (Gurte und SchluBsteine — die Saulen 

standen noch).

Unterdessen hatte der Zustand der AuBenmauer am grofien 

Palas beangstigende Formen angenommen; das im Durch- 

schnitt 2,30 m starke Mauerwerk hatte oben einen Uber

hang von mehr als 1,30 m, die Hausteine der Doppelfenster 

waren geborsten und verschoben. Die Statiker sahen nur 

eine Mbglichkeit: die Mauer bis auf die Fundamente abzu-
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tragen und neu aufzubauen. Diese Arbeit war bis 1972 be- 

endet. Sehr viele Hausteine mufiten ersetzt werden; viele 

Quadratmeter des alten Putzes gingen mit dem Abtragen 

des Mauerwerks verloren, — ein unersetzlicher Verlust.

3. Die groBe Restaurierung — erste Phase von 1978 

bis 1983

1977 ging die Burg in den Besitz des Luxemburger Staates 

liber. Da geniigend finanzielle Mittel zur Verfiigung stan- 

den, fiel nach langen Uberlegungen und Diskussionen die 

Entscheidung, die Dacher wieder in ihrer gotischen Form 

aufzusetzen, eine einschneidende Mafinahme, die als einzig 

mogliche Losung zur Rettung der wertvollen Architektur 

festgehalten wurde.

Das Denkmalamt widersetzte sich mit Erfolg der SchluE- 

folgerung der Statiker, die fur einen volligen Abrifi und 

Wiederaufbau der baufalligen Innenmauer im grohen Palas 

eintraten. Diese gewaltige Mauer wurde nach dem Torkret- 

verfahren durch Injektionen mit Trassemulsion gefestigt; 

dabei zeigte sich der gefahrliche Zustand des Mauerwerks 

in voller Scharfe, denn obschon die Injektionen unter mafii- 

gem Druck erfolgten, trat die Emulsion an verschiedenen 

Stellen in einer Entfernung bis zu 4 Metern aus den Fugen 

aus. Die Armierung mittels Moniereisen erfolgte sowohl 

waagerecht als auch zusatzlich senkrecht von der Mauer- 

werkskrone aus, die selbstverstandlich auf die urspriingliche 

Hohe gebracht werden mufite.

Riesige Geriiste waren fur den teilweisen Wiederaufbau der 

Mauern und Giebel erfordert. Die Halfte des Nordgiebel- 

dreiecks stand noch; hier mufite das Mauerwerk erganzt 

und die meisten Stufen in Luxemburger Sandstein bis in 

eine Hohe von 35 Metern uber der Nordterrasse ersetzt 

werden. In zwei Giebeln waren die Gefahren einer Schwach- 

stelle zu beseitigen: das Mauerwerk war durch den in der 

Mitte bis zur Spitze ausgesparten Rauchfang beidseitig auf 

eine Starke von kaum 25 cm reduziert, also eine Ursache 

fur den friihzeitigen Einsturz der Giebel nach Entfernung 

der Dacher! Der obere Teil des Mittelgiebels bestand iiber- 

haupt nicht mehr; beim Aufbau mufite die ungeheure Last 

des neuen Mauerwerks auf Eisenbetonsohlen aufgefangen 

werden. Durch das Fehlen eines Dachfirstes liber dem klei- 

nen Palas und den falschen Aufbau des Kapellendaches im 

19. Jahrhundert war auch hier das Mauerwerk aus dem 

Gleichgewicht: oben eine starke Neigung zur Kapelle hin, 

unten eine gefahrliche Ausbeulung zur Seite des kleinen 

Palas. Die oberen sechs Meter wurden abgetragen und neu 

aufgebaut (es handelte sich praktisch um die Rekonstruktion 

von 1922). Fur all diese Arbeiten stand eine sehr gute 

Maurermannschaft zur Verfiigung, die in fiinfundzwanzig- 

jahriger Tatigkeit in der Denkmalpflege die Techniken des 

Handwerks mit ihren Miihen und Erfolgen ausfiihrlich ken- 

nengelernt haben.

Fiir die Berechnung der Dachkonstruktion wurde ein Privat- 

architekt herangezogen. Im Prinzip bedingte diese Kon- 

struktion die wenigsten Schwierigkeiten, da von 1691 her 

eine genaue Aufnahme des damaligen Dachstuhles erhalten 

und im Verputz des Nordgiebels der Abdruck der Balken 

deutlich ablesbar war. Leider war es 1978 schwierig, den 

riesigen Holzbedarf (allein iiber dem grofien Palas bestan- 

den fiinf Speicher iibereinander!) in Eichenholz zu decken; 

es wurde auf Tannenholz aus dem Schwarzwald umgeschal- 

tet, sonst aber die urspriingliche Form des Dachstuhls bei- 

behalten. Besondere Sorgfalt wurde auf die Gestaltung der 

zahlreichen Dachluken gelegt, deren Disposition und Zahl 

aus dem prazisen Stich von Merian hervorgeht, und ganz 

speziell des Dachreiters auf der Kapelle.

Die Frage der Notwendigkeit und dann der Form der Dach- 

rinnen wurde oft und lange diskutiert. Es mufite mit der

Abb. 2. Grundrifl der Burg Vianden, gez. von Bodo Ebhardt. In: B. Ebhardt: Deutsche Burgen, 2. Halbband, Berlin 1906, S. 462.

Abb. 132
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Moglichkeit gerechnet werden, dafi das Dach in einem frii- 

heren Stadium, so wie es der Rekonstruktionsversuch von 

Bodo Ebhardt zeigt, hinter einem hervorkragenden Wehr- 

gang begann, das Regenwasser also in einer Rinne hinter 

der Briistung gesammelt wurde und durch Wasserspeier ab- 

floK Von einem Wehrgang aber war keine Spur mehr fest- 

zustellen, auch auf den drei Tourellen nicht. Man gab 

schliefilich der Notwendigkeit nach, bei diesen sehr steilen 

Dachern den Regen zu fassen und baute breite Kupferrinnen 

mit rechteckigem Querschnitt, die aufierdem Reparaturarbei- 

ten an den Dachern erleichtern sollen; am grofien Palas ist 

bei der getreu ausgefiihrten Dachneigung die Auskragung 

der Rinnen an der Ostseite zu stark, wirklich ein Schon- 

heitsfehler in dieser sonst doch sehr befriedigenden Rekon- 

struktion.

Gute Handwerker sorgten fur eine einwandfreie Ausfiih- 

rung der S chief erdeckung in grofformatigem Schiefer von 

Martelingen. Besonders das Einkehlen an den Dachluken ist 

vortrefflich gelungen.

Um die riesige Dachlandschaft zu schiitzen, wurde ein aus- 

gekliigeltes System von Blitzableitern mit hunderten Metern 

Verkabelung angebracht. Eine weitere Brandsicherung ergibt 

sich aus der verfehlten Anlage eines Wasserreservoirs liber 

der Burgkapelle nach dem 2. Weltkrieg durch die Stadtver- 

waltung: der Wasserspeicher wird in etwas reduzierter Form 

hoher gehangt, ohne eine Belastung der Gewblbe zu er- 

geben, und eine von ihm ausgehende Ringleitung durch die 

verschiedenen Speicher mit zahlreichen Anschliissen diirfte 

einer grbfieren Feuersbrunst vorbeugen.

Auf dem „weiflen“ Turm, der den Zugang zur Burg be- 

herrscht, war die Mauerkrone stark angegriffen; beunruhi- 

gende Risse im unteren Bereich des Mauerwerks, wo der 

Verputz abgebrbckelt war, zeigten die Gefahrenquelle im 

Inneren an, wo durch das eindringende Regenwasser ein 

richtiger Morast entstanden war, der in den strengen Win- 

tern gefror und das Mauerwerk sprengte. Der Turm erhielt 

nach Ausraumen des Untergeschosses und nach Konsolidie- 

rung wieder ein Dach, ohne die zierenden Zutaten des Stichs 

von Merian, und seinen strahlenden hellen Putz — vielleicht 

ein zu starker Kontast zu den iibrigen Mauern, doch auch 

ein in Vergangenheit und Zukunft weisendes Symbol!

Mit dem Wiederaufbau der Dacher liber grofiem Palas, klei- 

nem alteren Palas, Kapelle und Wohnbau konnte ein be- 

deutender Abschnitt der Retturtg der Burg abgeschlossen 

werden. Die Plane von Denkmalamt und Regierung aber 

reichten weiter: die sehr gefiihrdeten wertvollen Architek- 

turelemente wie beispielsweise die Kleeblattarkaden der by- 

zantinischen Galerie mit ihren reichen Kapitellen sollten 

restauriert und erganzt werden; vor allem aber sollten die 

reprasentativsten Raume wieder so instand gesetzt werden, 

dafi die Burg durch eine sinnvolle, Wiederbelebung eine 

wichtige kulturelle und gesellschaftliche. Aufgabe im 20. Jahr- 

hundert erflillen konnte. Auslandische Experten gaben wert- 

volle Hinweise und Ratschlage, die die luxemburgischen 

Denkmalpfleger angesichts der riesigen und komplizierten 

Aufgabenstellung mit Dank annahmen. Es handelte sich um 

Prof. Dr. Werner Bornheim gen. Schilling, Landeskonserva- 

tor von Rheinland/Pfalz; Prof. Dr. Alfred Schmid, Presi

dent der Eidgenbssischen Denkmalschutzkommission, aus 

Freiburg; Prof. Alfred Majewski, Warschau; Prof. Dr. Georg 

Mbrsch, vom Institut fur Denkmalpflege an der ETH 

Zurich.

Damit kam auf das Denkmalamt eine Fiille von Zwangen 

zu, denen nur schwer auszuweichen war, die man aber un- 

bedingt in den Griff bekommen mufite, um die rein techni- 

schen Aspekte der Erhaltung des historischen Bestandes un- 

terzuordnen. Das betraf die Verlegung einer Ringleitung fur 

Wasser, Elektrizitat und Abwasser, den Anschlufi an das

Abb. 3. Burg Vianden vor der Restaurierung, Blick von Osten. 

Foto: K. Willkomm, DBV-Archiv

Abb. 4. Burg Vianden vor der Restaurierung, Blick von Siidosten.

Foto: K. Willkomm, DBV-Archiv

Ortsnetz, die Installierung eines Transformators im Keller 

eines friiheren Nebengebaudes, die erste Phase eines Hei- 

zungssystems im grofien Palas und im Wohnbau (Fufiboden- 

heizung im Rittersaal, im Grafensaal, in der Kiiche und im 

Foyer; Konvektor-Heizkbrper in den iibrigen Raumen des 

Wohnbaus), den Einbau von sanitaren Einrichtungen auf 

zwei Ebenen, an Stelle des machtigen von Bodo Ebhardt
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Abb. 5. Burg Vianden von Westen. Zustand Herbst 1983

erbauten Stiitzpfeilers an der Siidwestflanke, der mitsamt 

der unschbnen Eisenverankerung am Nassauer Bau abge- 

tragen werden konnte. Im allgemeinen haben diese techni- 

schen Einrichtungen keine storenden Spuren hinterlassen, 

vielleicht mit Ausnahme der Heizkbrper im Wohnbau, die 

man mit in Kauf nehmen mufi und die man doch auch nicht 

mit unzulanglichen Mitteln verstecken soli, sowie der abso- 

lut notwendigen Brandsicherungs- und Alarmanlagen.

Der zum Teil in die Felsen getriebene geraumige Keller im 

grofien Palas brauchte nur ausgeraumt zu werden. Hier 

wurde entschieden, Boden, Mauern und Gewolbe im jetzi- 

gen unverfalschten Zustand zu belassen.

Vom eingestiirzten Gewolbe des Rittersaales waren rund 

80 Im der Gurte und vier der fiinf Schlufisteine erhalten 

geblieben; es handelte sich hier darum, die fehlenden Hau- 

steine in bewahrter alter Technik mit alten Werkzeugen zu 

ersetzen, was vorziiglich gelang, und auf die noch vorhan- 

denen Konsolen aufzustiitzen, dabei auch die etwas mageren 

Saulchen wieder unter die Konsolen zu stellen. Das friihere 

Gewolbe, das um die Mitte des 13. Jahrhunderts die primi

tive flache Holzdecke ersetzt hatte, war aus sehr hohen 

und schweren Schiefersteinen erbaut gewesen, was eine 

Starke Belastung der Seitenmauern darstellte; diese Kon- 

struktion wurde durch eine leichte Betonschale ersetzt, und 

um jeden vermeidbaren Druck auf die Gewolbe zu um- 

gehen, wurden Eisenbetontrager frei iiber dem Gewolbe 

eingespannt, die den Fufiboden des dariiberliegenden Gra- 

fensaales zu tragen haben, jenes Saales, der bis 400 Besucher 

aufnehmen kann. Bei der Restaurierung des groKen Kamin- 

mantels ergab sich, dafi der urspriingliche Sturz aus Holz 

war, dessen Teile noch tief in der Giebelmauer klemmten. 

Beim Wiederaufbau der Aufienmauer 1972 war die mittlere 

Tourelle nicht massiv aufgefiihrt worden; hier bot sich die 

Gelegenheit, eine Treppe bis zu den Speichern hochzufiihren, 

so dafi diese Speicher in einer spateren Ausbauphase benutzt 

werden konnen. Sorgen machte die stark verfallene Offnung 

zum Brunnen hin; die urspriingliche Form konnte aber 

schluBendlich noch abgelesen und wiederhergestellt werden; 

eine kiinstlerische Verglasung soli hier die Wappen der ver- 

schiedenen Geschlechter auf Burg Vianden zeigen. Der Fufi- 

boden besteht aus Steinplatten von unregelmafiiger Grofie 

(Sandstein von der Untersauer), den Jochen entsprechend 

durch Bander in rotlichem Sandstein unterbrochen, die es er- 

lauben, die durch die Fufibodenheizung bedingten Dehnungs- 

fugen so auf die gesamte Lange des Saales zu verteilen, dafi 

sie nicht auffallen. Die Fenster erhielten Doppelscheiben mit 

Bleifassung und Antikglas aufien, in Rautenform. Als Be- 

leuchtung wurden Wandleuchten, aus Messing durch gute 

Handwerkerhande hergestellt, gewahlt.

Der Grafensaal im ersten Stockwerk, direkt iiber dem Rit- 

tersaal, wird durch eine imposante, flache Holzdecke iiber- 

spannt. Auch hier wurde auf denselben Steinfufiboden zu- 

riickgegriffen mit rotlichen Bandern unter den Querbalken. 

Der Haupteingang in rotem Sandstein, mit der Zeit sehr 

stark vergewaltigt, wurde restauriert unter Erganzung des 

noch vorhandenen gotischen Blattwerks in den Kapitellen1). 

Hier wurde fur die Fenster einfaches Gias in Bleifassung 

gewahlt, um einen freien Ausblick auf die herrliche Our- 

landschaft zu ermoglichen. Sobaid nahere Erkenntnisse iiber 

die Einzelheiten des Kaminmantels gewonnen sind — die

') Durch eine gliickliche Fiigung konnte eine gotische Tiir mit 

eingemeifieltem Mafiwerk gekauft und in die Offnung einge- 

pafit werden.

96 Burgen und Schlosser 1984UI



Abb. 6. Burg Vianden 1962, kleiner Palas vor der Restaurierung.

Foto: Landesamt fiir Denkmalpflege Rheinland-Pfalz

Sockel stehen noch, ziemlich identisch mit denjenigen des 

Rittersaales — wird der Karnin wieder aufgebaut. Ange- 

sichts der bis auf den Haupteingang kahlen Westwand von 

30 m Lange wurden dutch die „Burgfreunde“ Wandteppiche 

aus dem 17. Jahrhundert angeschafft, die diese Wand be- 

leben und gleichzeitig die Akustik verbessern sollen; sie 

werden von Scheinwerfern angestrahlt, wahrend schmiede- 

eiserne Wandleuchten das normale Licht verbreiten. Die 

meisten kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen 

sollen sich im Grafensaal abspielen, der leicht von dem 

normalen Besucherstrom abgetrennt werden kann; der Raum 

bietet auch die meisten Moglichkeiten mit einer Lautsprecher- 

anlage, fiir Multivision und Lichtbildervortrage, spater so- 

gar fiir Simultaniibersetzung.

In der alten Kiiche im Wohnbau wurden die Gewblbe, der 

grofie Rauchfang (Haascht genannt) und der Backofen er- 

ganzt. Uber der Fufibodenheizung wurde der Estrich in sei

ner alten Zusammensetzung wieder aufgetragen. Der An- 

fang des 16. Jahrhunderts gleichzeitig mit dem Gewolbe in 

ein alteres Gebaude eingebaute machtige Rauchfang konnte 

nur bis zur Hohe des ersten Stockwerks aufgefiihrt werden, 

da er in dem in dieser Etage gelegenen Foyer die gotischen 

Fenster teilweise vermauert hatte. Die Einrichtung der 

Kiiche mit altem Kiichengeschirr soli auch didaktisch ge- 

sehen werden; als Erster tragt der urspriingliche reichzise- 

lierte Kesselhaken (Heil genannt) mit seiner Inschrift auf 

deutsch und franzbsisch dazu bei.

Von der Kiiche aus gelangt man in verschiedene Vorrats- 

raume und, iiber eine kurze Stiege, in das sogenannte Efi- 

zimmer (Salle a manger). Hier stofit die Restaurierung an 

gegensatzliche Elemente: zuerst eine romanische Arkade mit 

einem doppelten Wiirfelkapitell zur Kapelle hin, und dann 

die Reste eines Kamins aus dem 17. Jahrhundert, mit aus 

Mortel geformten Profilen. Der Rauchfang dieses Kamins 

miindet in die Feuerstelle im dariiberliegenden Bankettsaal! 

Der Zugang zu den verschiedenen Raumen des Wohnbaus 

und zum Grafensaal wird durch eine Betontreppe, dies aus 

Sicherheitsgriinden, mit Holzstufen und Holzgeliinder er- 

J

Abb. 7. Burg Vianden, Waffensaal im kleinen Palas, Zustand 

Herbst 1983

moglicht, die im unteren und oberen Teil genau der Fiih- 

rung der urspriinglichen Treppe folgt, im iibrigen jedoch 

eine gelungene Kompromifilbsung darstellt, um zu den auf 

acht verschiedenen Hohen gelegenen Raumen zu gelangen — 

eine zeitgemafie neutrale Lbsung, die sich vortrefflich in den 

alten Bestand einfiigt.

Der grofie Raum iiber der Kiiche dient als Foyer, mit Zu

gang zu einer Kitchenette, die bei Veranstaltungen den Be- 

suchern Getranke und leichte Speisen anbieten kann. Der 

Bodenbelag besteht aus quadratischen Schieferplatten aus 

den Schiefergruben von Martelingen.

Der einzige noch freibleibende Raum im Nassauerbau zeigt 

eine Dokumentation iiber die Dynastie Nassau-Vianden.

Der restaurierte Bankettsaal ist wieder zum besinnlichen 

Kern des Wohnbaus geworden mit seinen Butzenscheiben in 

den Kreuzsprossenfenstern, seinem reichen Kaminmantel mit 

den beiden Trinkerfiguren und den wiederhergestellten Ro- 

setten und Wappen, einem sehr langen antiken Tisch mit 

Lederstiihlen und einem Wandteppich, eine Tafelszene dar- 

stellend.

Aufier Kiiche und Foyer haben alle Raume im Wohnbau 

Holzfufibbden und mit Ausnahme der Kiiche auch Holz- 

decken aus altem Eichenholz.

Was den Innenputz der Wande des grofien Palas und des 

Wohnbaus angeht, so konnten in samtlichen Raumen Reste 

des urspriinglichen Putzes als Muster benutzt werden. Auch 

brachten Spuren des friiheren Anstrichs wertvolle Hinweise. 

Liingere Diskussionen wurden iiber die Art der Beleuchtung 

gefiihrt. Von verschiedenen Fachleuten wurde eine „neu- 

trale“ Beleuchtung vorgeschlagen vermittels Scheinwerfern. 

Wenn diese Beleuchtungsart auch fiir eine Langs- und eine 

Stirnwand des Grafensaales angebracht wurde, um die 

Wandteppiche moglichst gleichmafiig zu beleuchten, wenn 

eine solche Anstrahlung in den Ausstellungsraumen iiber 

der byzantinischen Galerie und im Nassauer Bau gewahlt 

wurde, wenn auch die Kiiche und das Treppenhaus auf 

diese Art zuriickgreift, so erfordert doch der Charakter der 

meisten Raume eine intimere Beleuchtung, die sich an den
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Abb. 8. Burg Vianden, sog. weifler Turm nach der Restaurierung 

(Herbst 1983)

Abb. 9. Burg Vianden, Ausbildung der Dachfenster nach der Re

staurierung (Herbst 1983)

friiher gebrauchlichen Lichtquellen orientiert und die auch 

zur allgemeinen Zufriedenheit ausgefallen ist.

Der elektrische Kern der Heizung konnte in einem Keller 

neben dem Brunnen an der Siidwestseite untergebracht wer- 

den. Vorbedingung war, dafi dieser Kellerraum durch die 

Wiederherstellung und Isolierung eines Gewolbes neben dem 

Nassauer Bau griindlich gegen jegliche Feuchtigkeit geschiitzt 

wurde.

Im Bereich des Brunnens, der leider stark verschiittet ist, 

kamen bei Freilegungsarbeiten bis in eine Tiefe von 14 Me- 

tern sehr friihe Mauern zum Vorschein, die zu einer ersten 

Burganlage mit einer ganz verschiedenen Konzeption ge- 

horen, vielleicht zu einem friiheren Bergfried; die Auswer- 

tung dieser Arbeiten ist noch nicht abgeschlossen. Der Brun- 

nenraum war nicht iiberdeckt; doch fiihrte eine offene Ga- 

lerie vom Nassauer Bau zum Jiilicher Haus, die schon nach 

kurzer Zeit wegen des starken Luftzugs mit Holz verkleidet 

wurde und heute diese Form, allerdings als Zugang zur 

Damentoilette, wiedergefunden hat.

Obwohl die Restaurierung und Wiederbelebung des kleinen 

Palas und der Doppelkapelle erst in einer zweiten Phase 

vorgesehen sind, so wurde doch schon im Waffensaal, nach 

Freilegung und Untersuchung des Felsbodens, der Einbau 

einer Fufibodenheizung vorbereitet und ein provisorischer 

Plattenbelag aus gespaltenem Schiefer von Martelingen in 

ein Sandbett verlegt.

Die byzantinische Galerie wurde wieder zum Raum durch 

die Rekonstruktion einer Eichenholzdecke; der Landesfiirst 

hielt darauf, die fur die Querbalken benotigten sehr mas- 

siven Eichenstamme zur Verfiigung zu stellen. Auf Anraten 

der auslandischen Experten verzichtete das Denkmalamt auf 

seine Absicht, die fehlenden Kleeblattarkaden durch Abgiisse 

zu ersetzen; dank des Einsatzes von ausgezeichneten Fach- 

arbeitern wurde hier der grollte Teil der fehlenden Archi- 

tekturelemente in Sandstein ersetzt, was eine grofiartige 

handwerkliche Leistung darstellt, aber auch finanziell sehr 

ins Gewicht fiel, da eine einzige dieser Arkaden aus 102 Ein- 

zelsteinen besteht, die einzeln mit der Hand und mit altem 

Werkzeug verarbeitet wurden. Die meisten Kapitelle waren 

verschiedenartig gestaltet; so mufite sowohl auf eine getreue 

Nachbildung wie auf eine Phantasielbsung verzichtet und 

die Gliederung nur angedeutet werden, so wie Bodo Ebhardt 

es schon 1910/11 vorgefiihrt hatte. Ein beangstigendes Pro

blem stellt sich hier durch den standigen Durchzug, der 

regelrecht an den feinen Ssiulchen und Kapitellen nagt. Ver- 

suche mit Verglasung ohne Rahmen haben bisher keine 

befriedigende Lbsung erbracht; Ganzglasscheiben diesen Aus- 

mafies kann man durch keine der bestehenden Offnungen 

hereinbringen. Nach Erganzung der Profile zwischen und 

unter den Arkaden wird man sich mit der Frage der passen- 

denden Beleuchtung und des Putzes auseinanderzusetzen 

haben. Ubrigens kann die byzantinische Galerie ihre ur- 

spriingliche Ausdehnung, Gestaltung und Bedeutung erst 

wiedererlangen, wenn das Gewblbe der Kapitansstube im 

Erdgeschofi mit seiner aufiergewbhnlich feinfiihligen Archi- 

tektur wiederaufgebaut ist.

Im groKen Speicher iiber der byzantinischen Galerie ist eine 

Ausstellung iiber die Geschichte der Grafschaft und die Ar- 

chitektur der Burg im Aufbau begriffen; diese Ausstellung 

begreift u. a. Aufnahmen, Zeichnungen, Plane, Abgiisse und 

Modelie der verschiedenen Bauperioden, auch des Verfalls 

und des Aufbaus; sie wird sich bis ins Obergeschofi der 

Burgkapelle ausdehnen.

Die Restaurierung der Unter- und Oberkapelle ist so pro- 

blematisch, dafi man sich an letzter Stelle an sie heranwagen 

wird. Diese Arbeiten kbnnen nur nach gewissenhaften Nach- 

forschungen, nach reiflicher Uberlegung und nur von ge- 

schulten Fachkraften in Angriff genommen werden. Beson- 

dere Sorgfalt ist auf die Erforschung und die eventuelle
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Abb. 10. Burg Vianden, Grower 

Palas vor der Restaurierung. Foto: 

Landesamt fiir Denkmalpflege 

Rheinland-Pfalz (1962)

Abb. 11. Burg Vianden, Rittersaal 

im grofien Palas, Zustand Herbst 

1983

Restaurierung der urspriinglichen farbigen Fassung zu legen, 

die an einzelnen Stellen noch durchscheint. Zweimal schon 

im 19. Jahrhundert haben Restauratoren die Hand an die 

Kapelle gelegt; das dritte Mai miifite das Werk gelingen, 

diese reich gegliederte Architektur zur vollen Wirkung zu 

bringen.

Die vollstandige Instandsetzung des Waffensaales und der 

Kapitansstube wird in hohem Mafie von den Untersuchun- 

gen abhangen, die auf der Terrasse zwischen Wohnbau und 

Kapelle angelaufen sind; es 1st damit zu rechnen, daft hier 

Bauelemente und Spolien zum Vorschein kommen werden, 

die zu einer klareren Sicht der Baugeschichte vor 1200 fiih- 

ren mogen — wahrscheinlich sogar vor das Jahr 1000!

Das Gleiche gilt fiir die Ausgrabungen an der Nordseite; 

auch hier liegen jetzt schon Mauerreste frei, die auf eine 

Zeit vor der Erbauung des grofien Palas hinweisen. Eine 

freigelegte Zisterne ist als Turm gebaut, und es fragt sich, 

ob diese Konstruktion von Anfang an als Wasserspeicher 

oder als Ergiinzung der Verteidigung zwischen „weifiem“ 

und „schwarzem“ Turm geplant war. Zum Wiederaufbau 

des „schwarzen“ Turms, der von vielen Burgfreunden ge- 

fordert wird, wird man jedenfalls noch Beweise dafiir fin- 

den miissen, daft seine Architektur absolut identisch mit der 

seines Bruders, des „weifien“ Turms, war, der nach der Re

staurierung jetzt wieder in seinem urspriinglichen hellen 

Kleid den Zugang zu der Burg beherrscht. Einer Verbesse- 

rung der Eintrittsloge, verbunden mit der Offnung eines 

zweiten Zugangs durch den Hang von Siiden her und mit 

der Restaurierung eines Nebengebaudes, das eventuell als 

Cafe eingerichtet wird, kommt eine gewisse Prioritat zu.
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Abb. 12. Burg Vianden von Nord-

westen, Vustand Herbst 1983

Es bleibt festzuhalten, dafi die Entscheidungen uber die Re- 

staurierungsarbeiten im Ganzen und im Einzelnen von einem 

Kuratorium getroffen werden, das unter dem Vorsitz S.K.H. 

des Grofiherzogs Jean von Luxemburg steht und dem die 

Herren Pierre Werner, als Staats- und Kulturminister (die 

grofie Restaurierung begann unter Kulturminister Robert 

Krieps); Victor Abens, Europaparlamentarier und fruherer 

Biirgermeister der Stadt Vianden, President der „Amis du 

Chateau de Vianden"; Rene Gredt, President der grofiher- 

zoglichen Vermbgensverwaltung; Alfred Steinmetzer, Chef- 

Konservator a. D. des Landesdenkmalamtes angehoren. Un

ter Leitung von Chef-Konservator Georges Calteux wur- 

den die Arbeiten vom Landesdenkmalamt geplant, vorge- 

schlagen und ausgefiihrt, vornehmlich durch Herrn John 

Zimmer, unterstiitzt bei den Freilegungen von Herrn Jeannot 

Metzler vom Staatsmuseum. Die Verwaltung der Burg liegt 

in den Handen der Gesellschaft der Schlofifreunde Vianden.

Es war erfreulich festzustellen, dafi samtliche Arbeiten, mit 

Ausnahme der Injektionsarbeiten in der Anfangsphase am 

grofien Palas (die durch eine spezialisierte bundesdeutsche 

Firma betrieben wurden), durch Luxemburger Handwerker 

ausgefiihrt werden konnten, die zum Teil vergessene Tech- 

niken in kurzer Zeit wieder vortrefflich beherrschten. So 

gesehen war diese erste Phase der Restaurierung auch ein 

wirkungsvoller Beitrag zur Belebung des Handwerks in 

einer schwierigen Zeit. Eines kann man jedenfalls mit ruhi- 

gem Gewissen behaupten: der bisherige Kostenpunkt in 

Hohe von 120 Millionen Franken (= rund 6 Millionen DM) 

hat sich gelohnt!

Wahrend der Arbeiten fiihlte man sich mehr denn einmal 

mit der Frage konfrontiert: ist nicht jede Restaurierung eine 

Falschung? Ganz kann man dem Vorwurf kaum auswei- 

chen. Man kann ihn kalt zuriickweisen, was beispielsweise 

die Dachkonstruktion, die Dachdeckung, den Bodenbelag, 

die Gestaltung der Fenster anbelangt. In der Sorge, nur ja 

jeglichen Fehltritt zu vermeiden, beschrankt man sich auf 

das Wesentliche. Und schon gibt man blofi einen Bruchteil 

jenes urspriinglichen Aspektes wieder, der mit Ornamenten, 

mit farbiger, aber zum grofien Teil unbekannter Fassung, 

mit Leuchtern und Mobeln, Wappen und Bannern den da- 

maligen Zeitgeist widerspiegelte. Doch drohend steht jedes- 

mal das Gespenst der phantasievollen Restaurierung der 

Hohkonigsburg auf und weist die Restauratoren in die 

Schranken.

Was ware der Bankettsaal beispielsweise ohne Mobel? Man 

gibt sich Miihe, zuweilen auf weite Entfernungen hin M6- 

belstiicke aus dem 15. bis 17. Jahrhundert aufzutreiben. 

Doch heben sich mahnende Finger, nur Mobel, die mit 

Sicherheit in der Burg Vianden standen, zu verwenden. Aber 

die gibt es ja gar nicht mehr. In den vergangenen Jahrhun- 

derten sind die Handwerker von weit hergekommen. Un- 

vergessen ist weiter, dafi in vergangenen Zeiten viele, wenn 

nicht alle Luxemburger Mobelschreiner ihr Handwerk in 

Frankreich (im sogenannten „Tour de France") erlernten 

und dort Mobel schufen. Abwegig scheint es also nicht, wenn 

in der Burg Vianden Mobel stehen, die in der Gegend von 

Lothringen oder Liittich, in der Bourgogne oder in der Eifel 

gefertigt wurden. Dasselbe gilt fur die Wandteppiche. Wich- 

tig ist, dafi man sich auf einige wesentliche, dafiir aber 

qualitatsvolle Stiicke beschrankt.

Mit einer feierlichen Eroffnung der restaurierten Raume am 

9. Mai 1983, im Beisein der grofiherzoglichen Familie und 

des diplomatischen Korps, wurde ein Markstein gesetzt, der 

die Rettung der stolzen Burg als eines der Bauwerke euro- 

paischen Rangs bedeutet und gleichzeitig eine neue Periode 

einleitet, in der die Burg wieder zum kulturellen und gesell- 

schaftlichen Mittelpunkt einer ganzen Region wird.

Chef-Konservator a. D. Alfred Steinmetzer, Luxemburg

Abb. 13. Burg Vianden vor der Restaurierung, Aufnahme von 

Siidosten. Foto: Office National du Tourisme Luxembourg

100
Burgen und Schlosser 1984/11


