
Park in Neuwied, Gartenterrasse mit eingebauten Vorrichtungen 

zum Hochwasser schutz

Eine kurze Einleitung macht die Problcmatik deutlich und ver- 

mittelt einen Uberblick zur Historic der Park- und Gartenanlagen. 

Der iiberwiegende Teil der vorgestellten Anlagen ist aus dem 

Schlofi- und Villenbereich genommen, wobei alle diese Villen 

durchaus schlofiahnlichen Charakter tragen.

Das Heft, das in erster Linie Fachliches zum ihm eigenen Thema 

bringt, ist aber auch, und hierin liegt fur den Rezensenten seine 

besondere Bedeutung, als Mahnung zu verstehen, denn noch im- 

mer nicht werden die Schlofi- und Burggarten von der Mehrheit 

der sie Besitzenden als historisches, einmaliges und somit nicht zu 

veranderndes Dokument betrachtet. Veranderungen im Sinne ei- 

ner Pflegeleichtigkeit und einer besseren Zuganglichkeit fur fahr- 

bares Gerat spielen noch haufig eine dominierende und den Park 

bzw. Garten, was die Intentionen des ehemals entwerfenden Gar- 

tenkiinstlers betrifft, entstellende Rolle.

Zur Aufnahme gelangten nur private Garten, so dafi auch von 

dieser Seite aus, kommunale und staatliche Anlagen haben es hau

fig leichter, Aktualitat geboten wird.

Udo Liessem

Fellbach, Kr. Waiblingen. Kirche und Schulhaus um 1800

Karl Kolb

Wehrkirchen in Europa

Eine Bilddokumentation

Grofljormat, Pappeinband, Kunstdruckpapier, farbiger Schutz- 

umschlag, 180 Seiten, 16 Farbbilder, 70 Schwarz/Weiflfotos, 

zahlreiche Zeichnungen und Gnmdrisse im Text. Wurzburg (Ecb- 

ter Verlag)

Karl Kolb, der in Franken lebende Wiener, weithin durch seine 

kunsthistorischen und volkskundlichen Fachbiicher bekannt, vor 

allem aber als Fachmann von Rang ausgewiesen durch sein Buch 

uber die Wehrkirchen in Franken, hat in diesen Tagen seinen 

70. Geburtstag begehen konnen. Rechtzeitig zu diesem Jubeltage 

ist dieses neue Werk uber die Wehrkirchen in Europa erschienen. 

Was mit dem Buche „Wehrkirchen und Kirchenburgen in Fran

ken11 (Wurzburg 1977) begonnen hat, findet in diesem neuen 

Werke seine auf ganz Europa ausgedehnte Fortsetzung. Jahr- 

hundertelang waren weite Landstriche und deren Menschen stan- 

dig von Krieg sowie unfriedlichen und rauberischen Durchziigen 

bedroht und aus dieser permanenten Gefahr hat sich die beson

dere Verteidigungsform des Wehrkirchenbaus, die kombinierte 

Sakral- und Militararchitektur entwickelt. Deren bedeutendste 

Zeugnisse beschreibt und zeigt dieses Buch.

Der Bogen dieses Buches ist weit gespannt. Beginnend mit 

einer burgenkundlichen Einfiihrung in die Problematik der 

Schutz- und Verteidigungsformen an Kirchen, Burgen und Wehr- 

dbrfern, wird der Schwerpunkt der Verbreitung der Wehrkir

chen, Kirchenburgen und befestigten Kirchhbfe herausgearbeitet. 

Die folgenden Kapitel gelten den Klosterburgen in Italien, 

Spaniens Wehrkirchen und den befestigten Kirchen von England 

bis Bornholm. Frankreich, so erfahren wir, ist das Land mit den 

meisten Wehrkirchen. Weiter fiihrt uns der Autor zu den Wehr

kirchen in der Schweiz und in Osterreich, zu den alten Rund- 

kirchen in Mahren, sowie zu den Wehr- und Kirchenburgdbrfern 

in Ungarn und Siebenbiirgen. Die befestigten Kirchen in Deutsch

land sind selbstverstandlich nicht vergessen und angemessen be- 

riicksichtigt.

Das weit mehr als 150 Titel umfassende Literaturverzeichnis er- 

moglicht dem Interessierten die Vertiefung des Themas und liifit 

etwas von der enormen Arbeit ahnen, deren Ergebnis dieses 

Buch ist. Ein Register mit uber 700 Ortsnamen rundet das Buch 

ab und erleichtert die Auffindung einzelner Objekte.

Hans Kleiner

FI. DellwingJH. E. Kubach

Die Kunstdenkmaler der Stadt und des ehemaligen 

Landkreises Zweibrucken

(Die Kunstdenkmaler von Rheinland-Pfalz 7), Miinchen! Berlin 

1981. 2 Bde., 904 Seiten, 851 Abbildungen.

Mit vorliegendem Band ist wieder ein Inventarband veroffentlicht 

worden, der als geradezu vorbildlich gelten kann. Neben den 

einfiihrenden Kapiteln, die mit aller Ausfiihrlichkeit den Raum 

abhandeln, fallen die sorgfaltig bearbeiteten Register auf, denen 

eine Tabelle der in der Stadt und im ehemaligen Landkreis Zwei

brucken vorkommenden Steinmetzzeichen beigegeben ist, u. a. die 

von Burg Grofibundenbach, einer kleinen, sonst unbedeutenden 

Anlage (S. 538—41).

Das behandelte Gebiet ist arm an Burgen, hat auch nicht allzu 

viele Schlosser, doch darunter befindet sich das von Zweibrucken, 

dessen Wiederaufbau nach dem letzten Krieg als eine Glanztat 

der deutschen Denkmalpflege angesehen werden kann. Dem Schlofi 

und den zugehorenden und zugeordneten Bauten werden immer- 

hin 49 Seiten gewidmet, und, was besonders erfreulich ist, es wer

den viele, in auslandischen Archiven (Nancy, Paris) liegende 

Plane und Ansichten veroffentlicht, wie iiberhaupt die Ausstat- 

tung mit Planen, Photos und Rekonstruktionen vorziiglich ist.

Der erste Band gilt nur der Stadt Zweibrucken und ihren Vor- 

orten. Neben dem schon genannten Schlofi ist noch das (zum 

grbfiten Teil untergegangene) Lustschlofi Tschiflik zu nennen 

(S. 403—11). Fur das genaue Vorgehen der Bearbeiter spricht 

auch die Aufnahme der Burg Orlebach in Zweibriicken-Oberauer- 

bach (S. 414), die schon langst wiist geworden ist, und deren ge

naue Lage bis jetzt nur vermutet werden kann.

Bemerkenswert ist die kleine Burganlage in Zweibrticken-Nieder- 

auerbach (S. 401—403), die (mindestens) zwei Hauptbauphasen 

kennt (Grundrifi S. 399, Abb. 347) und die durch Funde in die 

Zeit vom Ende des 12. bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts da- 

tiert werden kann. Den Kern der Anlage bildet ein rechteckiger 

Bau von 14 X 11,50 m mit zentralem Pfeiler in Raummitte, der 

die Unterziige einer Balkendecke trug, und der abgeschragte Ecken 

auf der siidlichen Breitseite zeigt. — Von der Grbfie des Kernbaus 

her ist die Anlage mit der Stammburg der Grafen von Berg 

vergleichbar, deren Wohnbau auf einer Plattform von 18 X 12 m 

stand. Diese Burg datiert um die Mitte des 11. Jahrhunderts (Un-
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termann, M., Die Stammburg der Grafen von Berg bei Altenberg. 

In: Rhein. Heimatpflege NF, Jg. 19, 4/1982, S. 262—269.). Eine 

zweite vergleichbare Anlage ist Burg Nister im Westerwald, die 

einen ahnlich groBen Kernbau hatte, der aus dem Felsen geschrotet 

wurde. Diese Burg ist wohl ebenfalls im 12. Jahrhundert entstan- 

den (Veroffentlichung durch den Rezensenten in Vorbereitung).

In Band 2 wird die bereits erwahnte Burg in Grofibundenbach 

behandelt, ferner die kleine, zeitlich nicht datierbare, jedoch wohl 

romanische Anlage in Wiesbach (S. 846), vor allem aber das reiz- 

volle, aber weitgehend untergegangene Hofgut Montbijou, ein 

Jagdschlofi des spaten 18. Jahrhunderts (S. 501—506).

Endlich noch der Steifierhof, eine malerische, im Kern wahrschein- 

lich romanische, spatmittelalterliche Bautengruppe in Hornbach, 

die mbglicherweise aus der dortigen untergegangenen Burg hervor- 

gegangen ist (S. 658—663).

Es sind nicht viele Bauten, die das Inventarwerk behandeln kann, 

doch sind die wenigen gut dokumentiert und zudem wird mit 

dem Zweibriicker Schlofi ein barocker Bau von weit iiberregionaler 

Bedeutung vorgestellt und zu ihm kbnnen einige weitere Bau- 

werke, wie das Jagdschlofi Montbijou, gestellt werden, so den 

Residenzraum Zweibrucken abrundend.

Udo Liessem

Laurin Luchner

Schlosser in Osterreich

1. Band: Residenzen und Landsitze in Wien, Niederdsterreich 

und dem Burgenland.

Miinchen 1978. 266 Seiten Text, 160 Seiten Abbildungen, 1 Uber- 

sichtskarte.

In den letzten Jahren ist eine Reihe von Biichern erschienen, 

die mit dem wachsenden Interesse eines breiten Publikums an 

Burgen und Schlbssern diese Baugattungen in ihrer regionalen 

Zugehbrigkeit geschichtlich und landschaftsbezogen darstellen. Der 

Leserkreis wird zum einen bei den Fachleuten gesucht, zum an- 

deren werden interessierte Laien angesprochen, die entweder fur 

diese Bauten eine Vorliebe besitzen oder die diese Bucher als 

Reisebegleiter wahlen. Diesen verschiedenen Leservorstellungen 

entsprechend wechseln Art und inhaltliche Schwerpunkte der 

Publikationen.

In gleicher Art und Aufmachung wie die Bande ..Schlosser in 

Bayern” (l.Aufl. 1972) und ..Schlosser in Franken" (l.Aufl. 

1974) brachte der Verlag Ch. Beck 1978 den ersten des auf zwei 

Bande angelegten Werkes uber ..Schlosser in Osterreich" heraus. 

Dieses Buch versucht in mancher Hinsicht den oben genannten 

verschiedenen Leseranspriichen gerecht zu werden und lauft da- 

mit Gefahr, nicht alle der vielfaltigen Wiinsche erfullen zu kbn- 

nen.

In seinem Vorwort bezeichnet der Autor, Laurin Luchner, 

Kunsthistoriker, von 1951—1961 Kustos der Staatlichen Samm- 

lung des Kunsthistorischen Museums Wien auf Schlofi Ambras 

bei Innsbruck und Mitarbeiter des 1961 erschienenen Reclam- 

Kunstfiihrers Tirol, als Hauptanliegen des Buches, „den grojlen 

und kulturell bedeutenden Bestand an Schldssern und Burgen im 

heutigen Osterreich aufzunehmen, so wie er sich auf den ge

schichtlich liingst erforschten Grundlagen dreiflig Jahre nach dem 

zweiten Weltkrieg darstellt . . . soweit sie nicht ihren baulichen 

Charakter als Schlofiarchitektur oder ihre herkommliche Bedeu

tung vollstdndig eingebiiflt haben“. So werden allein in diesem 

Band rund 140 Anlagen auf 266 Seiten dargestellt, die mit 

wenigen Ausnahmen die ..beriihmten Prachtbauten", vor allem 

aber auch — und hier liegt das Verdienst des Buches — die 

weniger bekannten Adelssitze auf dem Land umfassen. In nach 

Landschaften gegliederten Abschnitten wurden Bauten fur die 

Gebiete Wiens, des Bundeslandes Niederbsterreich (Marchfeld, 

Weinviertel, Waldviertel, Alpenvorland mit ..Buckeliger Welt" 

und Wiener Becken) sowie des seit 1921 als eigenes Bundesland 

bestehenden Burgenlandes ausgewiihlt. Mit dieser regionalen Auf- 

teilung gehen Verlag und Autor auf die besonderen Charakteri- 

stika der Landstriche ein, die jeweils starken EinfluB auf die 

Bauform ausiibten. In kurzen Einfiihrungen zur geschichtlichen 

Entwicklung und den topographischen Gegebenheiten werden 

sowohl Bauten der bstlichen Gebiete Niederbsterreichs vorge

stellt, deren Burganlagen wegen der Gefahr von Tiirkeneinfallen

Wien, Hofburg und „Kaiserforum“

sehr viel langer zu Verteidigungszwecken benbtigt und damit 

instandgehalten und genutzt wurden, als auch des friiher diinn 

besiedelten nordwestlichen Gebietes (Waldviertel) beschrieben, in 

dem zunachst entlang der grofien Fliisse Donau, Thaya und 

Kamp Burgen errichtet und erst spat zu Schlbssern umgebaut 

wurden bzw. SchloBneubauten entstanden. Das heutige Burgen

land, immer wieder in Konflikte mit den Ungarn hineingezogen, 

bildet dagegen weder von der Landschaft noch von seiner Ge- 

schichte eine geschlossene Einheit und ist in dem Band durch 

zwblf Bauten vertreten.

In die erlauternde Darstellung der Bauten fliefit das kunst- 

historische Fachwissen des Autors ein, ohne dafi er dabei in 

eine trockene Objektbeschreibung verfallt. Die Texte mit Schil- 

derung der Anlagen, Interieurs, vor allem der Geschichte nicht 

nur der baulichen Veranderungen, sondern auch der Familien 

und der Darstellung geschichtlicher Ereignisse, lassen die je nach 

der Bedeutung, die der Verfasser den einzelnen Anlagen bei- 

miBt, kiirzer oder ausfiihrlicher behandelten Burgen und Schlos

ser lebendig werden. Der Verfasser gibt dariiber hinaus Hin- 

weise auf Besonderheiten wie die Errichtung von Spezialmuseen, 

Parkanlagen, heutige Nutzung, aber auch auf skurile Einzel- 

heiten. So wird der Leser ermuntert, die Bauten aufzusuchen. 

Doch als Fiihrer zu Besichtigungen eignet sich das Buch weniger, 

denn seiten geht aus dem Text hervor, ob die Schlosser dem 

Publikum offenstehen.

Mit der ausfiihrlichen, einen Rundgang nachvollziehenden Be- 

schreibung der Bauten versucht der Autor auf der einen Seite, 

dem kunsthistorisch bewanderten Leser gerecht zu werden, der 

sowohl umfassendere Informationen, aber auch Grundrisse oder 

Lagepliine vermissen wird. Auf der anderen Seite wird der an- 

gesprochene, interessierte Laie wieder iiberfordert, der sich fur 

das umfangreiche kunsthistorische Fachvokabular eine Hilfestel- 

lung, z. B. in der Form eines Kompendiums, wiinschen wird. Da 

haufig Quellenmaterial zu den einzelnen Anlagen fehlt und 

genauere Einzeluntersuchungen oft noch ausstehen, ist meist 

— wenn iiberhaupt — jeweils nur die grofie Entwicklungslinie 

bekannt. So kann sicherlich nicht bei jeder Anlage von den
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