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Burgen und Schlosser zwischen Oberpfalz und Oberfranken

Versuch einer Bestandsaufnahme in den Altlandkreisen Pegnitz und Eschenbach

Abb. 1. Creufien, Teil derStadtbefestigung. Die um 1000gegriindete Burganlage 

wurde in staufischer Zeil wesentlich verkleinert neu aufgebaut, der Rest des 

alien Burgareals zur Stadt. Die Aufnahme zeigt jene Partie der Stadtmauer bei 

der Kirche, die schon Bestandteil der mehrfach zerstdrten stauferzeitlichen 

Burg gewesen sein dilrfte (Foto: Verf.).

Regel dann, wenn man Korrelationen 

zeigen kann. Jener genannten Grund- 

frage verschrieb sich wohl als erster 

Otto Piper, der seiner beriihmten 

„Burgenkunde“ eine Ubersicht alter 

Burgen beigab. Curt Tillmann ersetzte 

diese Arbeit durch sein Standardwerk 

„Lexikon der deutschen Burgen und 

Schlosser44, dessen vierter Band, der 

Atlasband (1961), die alphabetische 

Auflistung erst erschliebt. Tillmann 

erweiterte den Burgenbegriff in prag- 

matischer Weise, indem er auf das 

Kri terium der Wehrhaftigkeit verzich- 

tete und so auch neuzeitliche Schlos

ser ohne wehrhaften Vorganger auf- 

nahm. Damit vermied er im Einzelfall 

stets problematische Aussagen liber 

etwaige Vorlauferbauten. Ausge- 

schlossen blieben reine Verwaltungs- 

bauten sowie Befestigungen von Kids

tern und Stadten. Die Verzeichnung, 

die sich in der Praxis bewiihrt zu haben 

scheint, folgt also im Grunde einem 

juristischen Begriff, der Immunitat

Statistische Fragen gehbren in der 

Regel nicht zu den spannendsten oder 

gar anregendsten; die Statistik selbst 

erfreut sich nicht immer des besten 

Rufs, denn wer denkt nicht an das 

Winston Churchill untergeschobene 

Zitat, dass nur der Statistik zu glauben 

sei, die man selbst gefalscht habe. 

Trotzdem ist sie notwendig, weil nur 

auf der Basis gleichartig aufbereite- 

ten Zahlen- oder Faktenmaterials sich 

in vielen Bereichen gesicherte Er- 

kenntnisse gewinnen lassen.

Auch die Burgenkunde hat ihre Statis

tik. Eine ihrer grundlegenden Pro- 

blemstellungen ist die Frage nach der 

Anzahl - und damit zusammenhan- 

gend - nach der regionalen Verbrei- 

tung von mehr oder minder befestigten 

Herrschaftssitzen. Davon ausgehend 

lieben sich dann weitere Ubersichten 

erstellen, nach Chronologic, Lage, 

Bautyp, Rechtsstellung, Zerstbrung 

etc.: Zahlreiche Kategorien sind denk- 

bar, und wertvolle Erkenntnisse fem 

jeder Beliebigkeit erhalt man in der 

Abb. 3. Oberbibrach. Die Aufnahme 

zeigt die Pfarrkirche und angeschnit- 

ten das Areal der ehemaligen Burg der 

Herren von Oberbibrach, die im Spdt- 

mittelalter von den Abten des be- 

nachbarten Prdmonstratenserklosters 

Speinshart erworben wurde. In der 

Umgebung vermauerte Quader und 

die Ausdehnung des Burghiigels be- 

weisen, dass es sich einst um eine 

stattliche Anlage gehandelt haben 

muss. Archdologisch noch nicht be- 

handelt (Foto: Verf.).

Abb. 2. Altenkilnsberg. 

Die Mauer aus Buckel- 

quadem ist der letzte 

Rest des Stammsitzes 

der Kimsberger. Die 

Anlage gehdrte einst zu 

einem Burgensystem 

rund um Creufien. Ar

chdologisch nicht er- 

forscht trotz jilngst er- 

folgter Baumafinahmen 

im Burgareal (Foto: 

Verf.).
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des Adels fur sein Haus und sein Ge- 

sinde, verbunden mit dem (einmalig 

erteilten) Befestigungsrecht fur seine 

Wohnung. Nicht erst in der Neuzeit 

entsteht aus dieser Sphiire der Rechts- 

begriff des Hofes.

Tillmann erfasste rund 19000 Objekte 

fur sein Untersuchungsgebiet, eine 

Zahl, die natiirlich relativiert werden 

muss, sofem man sich auf das politi- 

sche Deutschland, auf Burgen des 

Mittelalters oder andere Auswahlkri- 

terien beschrankt, aber am Ende doch 

im Raume steht1. Interessant ist es zu 

fragen, mit welcher Schwankungs- 

breite fiir diese Zahl zu rechnen ist, 

sofem man an Tillmanns Verzeichnis- 

kriterien festhalt. Dazu mbchte der 

Verfasser fiir einen iiberschaubaren 

Raum alle Objekte erfassen, wobei die 

seit Tillmann erschienene Literatur 

ebenso zu beriicksichtigen ist wie alte- 

re, aber nur lokale Arbeiten. Dieses 

Gesamtin ventar kann dannjeweils mit 

Tillmanns Ergebnissen verglichen 

werden.

Untersuchungsraum sind die Altland- 

kreise Pegnitz und Eschenbach/Ober- 

pfalz. Ersterer wurde im Zuge der Ge- 

bietsreform dem Kreis Bayreuth zu- 

geschlagen. Sein Slid- und Westteil 

gehort zur Frankischen Schweiz, die 

fiir ihre vielen pittoresken Burgen, 

aber auch fiir eine recht rege For- 

schung, die sich vor allem mit dem 

Namen Hellmut Kunstmanns verbin- 

det2, bekannt ist. Kunstmann arbeitete 

auch am Kunstdenkmaler-Inventar- 

band Pegnitz mit, der, von Alfred 

Schiidler erstellt, jedoch erst 1961 er- 

schien und daher Tillmann noch nicht 

vorlag. Allerdings konnte Tillmann, 

dies zeigen seine Quellenangaben, auf 

ein Manuskript Kunstmanns zuriick- 

greifen, wahrscheinlich das Urkon- 

zept von „Die Burgen der bstlichen 

frankischen Schweiz“, erstmals 1965 

publiziert3. Die Forschungslage hin- 

sichtlich einer Inventarisierung ist 

also sehr gut, war aber Tillmann noch 

nicht ganzlich in dieser Breite verfiig- 

bar.

Ganz anders ist die Situation im Land- 

kreis Eschenbach/Oberpfalz, der sich 

bstlich an Pegnitz anschlieBt und den 

Kreisen Neustadt/Waldnaab und Am- 

berg-Sulzbach zugeschlagen wurde. 

Diese Region stand seit jeher im 

Schatten der Burgenforschung, an

ders als weite Teile der iibrigen Ober-

Abb. 4. Biihl. Direktbei Creufien gelegen ist der Edelsitz ein typisches Beispiel 

fiir einen weniger wehrhaften adeligen Ansitz in der Ndhe der ottonischen 

Landesburg Creufien. Massives gotisches Gebaude mit weitldufigen Kellerge- 

wblben. Heutige Nutzung als Altwarenhandel (Foto: Verf).

pfalz, die nicht zu Unrecht als burgen- 

reich gilt. Der von Georg Hager er- 

stellte Inventarband erschien bereits 

1909, lag also Tillmann vor4. Hagers 

Quelle fiir die nicht mehr existenten 

oder kunsthistorisch unbedeutenden 

Objekte war in der Regel eine statisti- 

sche Beschreibung der Oberpfalz von 

1809 durch Joseph von Destouches, 

die natiirlich allein die Rechtsverhalt- 

nisse des Adels im Auge hatte, also die

Abb. 5. Auerbach. AlteMiinze. Letzter 

Rest der einst weitldufigen landes- 

fiirstlichen Schlossanlage am Rande 

der Auerbacher Altstadt, begriindet 

vermutlich von Kaiser Karl IV. Jiingst 

aufwandig saniert, derzeit jedoch 

iiberwiegend ungenutzt (Foto: Verf.).

so genannten Landsassengiiter ver- 

zeichnete, dabei meist angebend, ob 

ein Schloss dazugehbrte5. Weil die Si

tuation zur Zeit von Destouches je

doch territorial und damit rechtlich 

aufgrund der so genannten napoleoni- 

schen Flurbereinigung stark im Flusse

Abb. 6. Steinamwasser. Nur beschei- 

dene Mauerreste blieben von dieser 

Burganlage, von der fiir die Zeit um 

1400 einzelne Baunachrichten (s. Text) 

erhalten sind. Ministerialen gleichen 

Namens sind fiir das 12. Jahrhundert 

belegt(Foto: Verf.).
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war, warden noch altere Inventarisie- 

rungen (z. B. durch Ignatz Biechl) 

herangezogen6.

Konnte man also im Faile von Pegnitz 

erganzend iiberwiegend neuere Lite- 

ratur beiziehen, musste fur Eschen- 

bach zur Uberpriifung des Inventars 

gleichsam historische Literatur ver- 

glichen werden, die aber wertvolle 

Fingerzeige gab, die dann im Einzel- 

fall an neuerer ortsgeschichtlicher Li

teratur liberprlift werden konnten. An- 

sonsten sind die beiden Regionen his- 

torisch gut vergleichbar. Uberwie- 

gend vom Westen her erschlossen, mit 

slawischem Siedlungsanteil v. a. im 

Eschenbacher Gebiet, tritt die Region 

bald nach 1000 erstmals ins Licht der 

Geschichte, als Kaiser Heinrich IL 

den Aufstand des Markgrafen von 

Schweinfurt niederschlagt, nicht zu- 

letzt durch Belagerung und Zerstb- 

rung von Burgen. Dabei wird CreuBen 

erstmals erwahnt (1003). Noch unter 

Heinrich II. tritt als neue gestaltende 

Macht das vom Kaiser gegrlindete 

Hochstift Bamberg auf, das jedoch 

den GroBteil seines in der Region rei- 

chen Besitzes an die eigenen Vbgte 

verliert. Bambergisch bleibt im We- 

sentlichen liber die Zeiten nur die 

Burg Veldenstein liber Neuhaus, bur- 

genkundlich zugleich die interessan- 

teste Anlage der Region, deren spat- 

mi ttelalterlicher Baumeister sogar be- 

kannt ist (Erhard Bornacz)7. Nach 

dem Reichsdeputationshauptschluss  

1803 schlagt Bayern, Bambergs Erbe, 

die Burg Eschenbach zu. Die 

Schweinfurter Grafen konnte Hein

rich jedoch nicht ganzlich entmach- 

ten, ihr Erbe, vielfach geteilt und um 

Bamberger Vogteigliter wieder ver- 

mehrt, kommt zu einem betrachtli- 

chen Teil an die Grafen von Sulzbach, 

liber diese (ausgestorben 1188) an die 

Staufer und schlieBlich an die Hohen- 

zollem (als Burggrafen von Nlim- 

berg) und die Wittelsbacher. Andere 

Besitzkomplexe libemehmen die 

Leuchtenberger, die sich bald Land- 

grafen nennen, im Spatmittelalter je

doch schrittweise von Zollem und 

Wittelsbachem zurlickgedrangt wer

den. Das neubbhmische Reich Kaiser 

Karls IV. mit den Zentren Pegnitz und 

Auerbach bleibt dagegen nur eine kur- 

ze, aber wichtige Episode der zweiten 

Halfte des 14. Jahrhunderts, bis die 

Gebiete definitiv an die Wittelsbacher 

zurlickfallen. Zur Verwaltung des 

Landes bedienen sich Grafen und Flir- 

sten wie die Bischbfe eines dichten 

Netzes von Ministerialen, aus denen 

der Niederadel hervorgeht. Edelfreie 

spielen eine geringere Rolle.

Fiir den Altlandkreis Eschenbach sind 

zwei Klostergrlindungen wichtig. 

Die Pramonstratenserabtei Speinshart 

nahe Eschenbach grlinden 1145 die 

Herren von Reifenberg, deren namen- 

gebende Burg bei Forchheim liegt, 

wahrend das Benediktinerkloster Mi

chelfeld bei Auerbach eine Grlindung 

des Bamberger Bischofs Otto ist 

(1119), wohl zugleich ein Versuch, 

Bamberger Eigentum aus dem Besitz 

der ausgestorbenen Herren von Hop- 

fenohe(-Lengenfeld), das durch die 

adeligen Erben absehbar entfremdet 

werden wlirde, der Bamberger Kirche 

wenigstens indirekt zu erhalten. Die 

Zeugenliste der Grlindungsurkunde 

(nur fiir Michelfeld) und die frlihe 

urkundliche Uberlieferung sind zu

gleich eine wichtige Quelle fiir den 

regionalen Adel. Als einzige Stadt 

grbBerer Bedeutung muss Auerbach 

genannt werden, hervorgegangen aus 

dem verlegten Michelfelder Kloster- 

markt.

In der frlihen Neuzeit stehen sich also 

zwei Krafte gegenliber: die Markgra

fen von Brandenburg-Bayreuth (Ho- 

henzollem) und die Wittelsbacher; die 

Grenze ihrer Herrschaftsbereiche be- 

steht bis heute als konfessionelle und 

politische Grenze zwischen den bei

den genannten Landkreisen und damit 

zwischen den Regierungsbezirken 

Oberpfalz und Oberfranken8. Die Ge- 

nese der historischen Landschaft 

durch das Wechselspiel verschiedener 

politischer Krafte diirfte recht typisch 

fiir den GroBteil Deutschlands sein, so 

dass die Untersuchungsregion durch- 

aus reprasentativ genannt werden 

kann. Die relativ komplexe histori

sche Situation im Hoch- und Spatmit

telalter brachte nun wiederum die re

lativ groBe Zahl adeliger Sitze hervor, 

die im Pegnitzer Raum iiberwiegend 

als Burgfragmente, Ruinen oder Teil- 

ruinen iiberkommen sind, wahrend in 

den wittelsbachischen Hoheitsgebie- 

ten sich die Adelswohnung iiberwie- 

gend den ober- und niederbayerischen 

Verhaltnissen anpasste: Im Mittel- 

punkt der Hofmark stand ein - einfa- 

ches - Schloss, wahrend der landes- 

flirstliche Verwaiter ein Pflegschloss 

in der Stadt oder im Markt bewohnte 

(Amtssitze: Auerbach, Eschenbach, 

Grafenwohr, Pressath, Thurndorf). 

Allerdings zogen seit dem 17. Jahr- 

hundert auch die bambergischen und 

bayreuthischen Amtsleute einen neu 

erbauten Verwaltungsbau der Woh- 

nung auf zugigen Hbhen vor.

Zwei Besonderheiten gilt es fiir den 

Altlandkreis Eschenbach zu erwah- 

nen: Das Gebiet hatte Anteil an der 

Montanregion Oberpfalz, so dass ver- 

einzelt Hammer mit so genannten 

Hammerschlbssern existierten, die 

meist adeligen Sitzen gleichgestellt 

und oft befestigt oder spater dann 

dementsprechend als Schloss be- 

zeichnet worden sind. Im vergange- 

nen Jahrhundert wurde ein betrachtli- 

cher Teil des slidlichen Landkreises zu 

einem Truppeniibungsplatz (Grafen

wohr) umgewidmet, was mit einem 

umfanglichen Wiistungsprozess ver- 

bunden war, der auch historische Bau- 

substanz nicht verschonte.

Die Kunstdenkmaler haben fiir Peg

nitz insgesamt 56 Burgen/Ruinen und 

sechs Amtshauser kartographiert, da- 

von ist eine Burgruine (Willenreuth) 

zu streichen, da nicht vorhanden, von 

den Amtshausem kommen das Nlim- 

berger Amtsschloss in Betzenstein, 

das so genannte Schloss in Pegnitz 

sowie das Bamberger Forsthaus in 

Waidach in Frage, da sich dort zuvor 

ein befestigter bambergischer Sitz be- 

fand. In der Karte fehlen das im Text 

bei Horlach genannte Stein, ein Burg

stall eines ehemaligen Bamberger Mi

nisterialen, den Kunstmann wieder 

entdeckte9, und drei Orte mit zwei 

Ansitzen, so dass 62 Objekte nach 

dem Stand von 1961 gezahlt werden 

miissen. Die groBte Burgendichte ha

ben das Ailsbachtal im Nordwesten, 

die Kreisgrenze im Slidwesten, wo 

ebenfalls ein wichtiger StraBenzug 

vermutet werden darf, und der Raum 

CreuBen im Nordosten. Die ersten 

beiden Regionen sind griindlich er

schlossen. Zahlreiche neuere Publika- 

tionen runden das Bild ab10. V. a. dank 

der Forschungen Kunstmanns gibt es 

noch einige Burgstalle nachzutragen: 

Von den mit gewisser Sicherheit tat- 

sachlich mittelalterlich befestigten 

Anlagen war aber wohl nur die „Alte 

Vestung“ eine wirklich vollendete, al

lerdings sofort wieder zerstbrte Burg 

gewesen. Fiir Hohenloch und Raben- 

loch lasst sich dies nicht nachweisen11. 

Alle Objekte liegen rund um Raben-
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stein und damit fiber dem Ailsbachtal. 

AuBerdem befand sich in Pegnitz im 

12. Jahrhundert die Burg einer Bam

berger Ministerialenfamilie, deren 

Lage sich allerdings nur vermuten 

lasst und die wohl bereits im Umfeld 

der Kampfe urns staufische Erbe zer

stbrt wurde12. Neuerdings konnte 

nachgewiesen werden, dass sich in 

Piech (siidlich von Pegnitz) eine Burg 

der Wichsensteiner befand, als Ansitz 

1415 erwahnt und bald danach zer

stbrt oder aufgegeben13. AuBerdem 

geht man heute davon aus, dass in 

Lankenreuth nordwestlich CreuBens 

sich der Stammsitz der Nankenreuther 

befand, ohne dass dessen genaue Lage 

bestimmt ware. Dazu kommt noch der 

so genannte Schlossberg bei Prebitz 

bstlich von CreuBen mit Sichtverbin- 

dung dorthin und weit nach Suden 

(Thurndorf, s. unten) und zum Kulm 

(s. unten); den dortigen Ringwall, der 

schon im 17. Jahrhundert einem His- 

toriker aufgefallen ist, datiert die Ar- 

chaologie in die karolingisch-ottoni- 

sche Zeit14. Die aufgezeigte strategi- 

sche Bedeutung und die Siedlungs- 

und politische Geschichte lassen dar- 

auf schlieBen, dass die Befestigung 

des Berges tatsachlich erstmals in der 

spaten Ottonenzeit erfolgte. Somit er- 

hbht sich die Gesamtzahl von Burgen 

und Schlbssem auf 67. Davon hat Till

mann 35 in seine Karte eingetragen, 

18 nur im Text erwahnt, 14 fehlen 

ganz. Argerlich ist die Differenz zwi

schen Karte und Lexikon, zumal das 

anscheinend nie ausgesprochene Kri- 

terium der Kartographierung, das Vor- 

handensein baulicher Uberreste, we- 

nig iiberzeugt. Zum einen trug Till

mann auch Burgstalle wie Oberails- 

feld ein, zum anderen kann dieses 

Kriterium bestenfalls fur einen Stich- 

tag stimmig sein, wie wir spater im 

Faile des Kreises Eschenbach noch 

genauer sehen werden. Es fehlen Till

mann diverse neu entdeckte oder er- 

schlossene Burgstalle (Boden, Alte 

Vestung, Christanz 2, Behringers- 

muhle, Gottsfeld 2, Oberbrand, Piech, 

Pegnitz: Bamberger Burg, Stein), au- 

Berdem das so genannte Schloss in 

Pegnitz, Hammerschrott und CreuBen 

sowie Nankenreuth und Prebitz.

Das Schloss in Pegnitz loste als Amts- 

sitz die 1553 im Zweiten Markgrafen- 

krieg durch die Niimberger zerstorte 

Burg Bbheimstein ab und wurde 1571 

bis 1573 auf dem Grund eines ehema- 

ligen Adelssitzes, vielleicht einer 

Burghut, nach Plauen des Architekten 

Kaspar Vischer in reprasentativer, 

aber unsolider Bauweise erstellt. Ein 

ab 1717 errichteter schlichter Neubau 

wurde kaum genutzt, da die Amtleute 

lieber in der Residenz Bayreuth oder 

im dieser naher gelegenen Schloss 

Schnabelwaid lebten. Es steht noch15. 

Hammerschrott, wie der Name sagt, 

war ein Hammerwerk, vermutlich von 

einem Auerbacher Burger gegriindet 

und in biirgerlichem Besitz. Selbst zur 

Zeit der extremen Holzknappheit am 

Ende des 18. Jahrhunderts war es in 

Betrieb. Abbildungen des 16. und 17. 

Jahrhunderts zeigen eine unbefestigte 

„Industrieanlage“, deren Hauptge- 

biiude, das so genannte Hammer- 

schloss, wohl iiberwiegend aus Fach- 

werk errichtet war16. Es scheint keine 

besondere Rechtsstellung gehabt zu 

haben, so dass der Verfasser dazu ten- 

diert, Schrott aus der Liste zu strei- 

chen.

Ganz eindeutig ist jedoch der Fall 

CreuBen. Der Streit, ob mit der 1003 

belagerten und teilzerstorten Burg der 

Schweinfurter CreuBen oder Alten- 

creuBen gemeint ist, diirfte zu Guns- 

ten von Ersterem entschieden sein. 

Mit seiner Lage auf einer strategisch 

giinstig gelegenen Erhebung liber 

dem Tai des Roten Mains ahnelt es der 

Topographic der anderen namentlich 

bekannten Burgen der Schweinfurter. 

Zudem spricht der Kranz von Ansit- 

zen um CreuBen herum, zumeist wohl 

ehemals Turmburgen, eine deutliche 

Sprache. AltencreuBen ist zwar zwei- 

fellos alter, doch hatte die bescheide- 

ne, im Gelande noch heute als Wall 

erkennbare Niederungsburg in der 

Nahe der CreuBen-Quelle wohl kaum 

ein ernsthafteres Belagerungsziel dar- 

stellen kbnnen. Vor 70 Jahren war 

noch ein Turmfundament zu erken- 

nen, so dass hier dem Typus nach eher 

ein hoch- oder spatmittelalterlicher 

Ministerialensitz vermutet werden 

darf. Als spatere Besitzer sind u. a. die 

Aufsess belegt17. Dagegen ist CreuBen 

als wichtiges Herrschaftszentrum 

ausgebaut worden, noch im 17. Jahr

hundert lagen mehrere Burggiiter in 

und bei der Stadt, und die Stadtkirche 

war reich an Gedachtnismonumenten 

des Adels18. Die hochmittelalterlich 

wieder aufgebaute Burg, deutlich 

kleiner als die Schweinfurter Anlage, 

befand sich in der Nordostecke der 

Stadt unweit der teilweise auBerhalb 

der Befestigung gelegenen Kirche. 

Sie wurde mehrfach zerstbrt, so von 

den Hussiten 1430. Bis zum Bau des 

Palais Schirnding, heute Pfarrhof, im 

ausgehenden 18. Jahrhundert diirften 

noch bescheidene hochmittelalterli- 

che Mauerreste zu sehen gewesen 

sein. die jedoch bereits keine sinnvol- 

le Rekonstruktion mehr erlaubten. 

Heute lassen lediglich noch einige 

Spolien und Baufugen oberirdisch die 

Existenz einer von der Stadt und ihrer 

spatmittelalterlichen Befestigung ge- 

trennten Burg vermuten19. Dass Till

mann diese wichtige Anlage iiberging, 

lag wohl an der Verwechslung mit 

AltencreuBen einerseits und der Un- 

kenntnis der von der Griindungskon- 

troverse unabhangigen hoch- und 

spatmittelalterlichen Geschichte der 

Anlage andererseits.

Somit erhalten wir fur Pegnitz 66 Ob- 

jekte insgesamt, von denen 53 bei Till

mann wenigstens im Lexikon erwahnt 

sind. Der Altlandkreis Eschenbach 

zahlt nach Tillmann 32 Herrschaftssit- 

ze, von denen 18 ihren Weg auf die 

Karte (Nr. 41: Niimberg; 42: Regens

burg) gefunden haben. Wie willkiir- 

lich die Kartographierung wieder ist, 

zeigen Zessau und Troschenreuth. 

Ersteres wurde schon 1470 zu Guns- 

ten von Weihersberg aufgegeben und 

ist ganzlich verschwunden. Gleiches 

gilt fur Troschenreuth, das zwar noch 

im 18. Jahrhundert eine eigene Hof- 

mark war, doch diirfte der Sitz des 

1179 erwahnten Ministerialen Sig- 

boto schon bald zerstbrt oder verlas- 

sen worden sein; schon 1260 bestand 

er angeblich nicht mehr. Seine Eintra- 

gung in die Karte verdankt der Ort 

vermutlich der Verwechslung mit Tro

schenreuth im Vogtland20. Das Ver- 

haltnis von Karte und Lexikon erweist 

sich als echtes Problem des Tillmann- 

Lexikons: So ist das unweit gelegene 

Schloss Nairitz (bereits Landkreis 

Bayreuth) kartographiert, aber nicht 

im Text zu finden21.

Nun zu den Objekten insgesamt we

nigstens in aller Kiirze. Auf dem Bar- 

baraberg nahe Speinshart errichteten 

die Abte des Pramonstratenserklos- 

ters zwar den barocken Neubau einer 

Wallfahrtskirche, aber eine Sommer- 

residenz (so Tillmann), wie sie die 

Abte von Ebrach oder Waldsassen be- 

saBen, bestand nie. Die sich an den 

Barbaraberg, eine vorgeschichtliche
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Abb. 7. Steinamwasser: Zugang zur Burg (Burgfelsen links) (Foto: Veif).

Siedlungsstatte, kniipfenden Sagen 

von einer untergegangenen Burg oder 

gar Stadt namens Mirga konnten 

weder archaologisch noch historisch 

verifiziert werden22. Der Berg muss 

daher aus Karte und Lexikon gestri- 

chen werden.

Das ehemals stattliche Pflegschloss 

in Auerbach ist heute kaum noch im 

Stadtbild auszumachen, es blieb le- 

diglich die so genannte Miinze, ein 

wohl noch spatgotisches Bauwerk, 

wahrend das von Eschenbach als mo- 

demer Verwaltungsbau des vorletzten 

Jahrhunderts die Kontinuitat des 

Amtssitzes bewahrt. Die Identifikati- 

on eines romanischen Stadels in Auer

bach. 1971 beseitigt, mil einer er- 

schlossenen, historisch nicht belegten 

Amtsburg als Vorgangerin des Pfleg- 

schlosses, von der Forschung vorge- 

nommen nach Tillmann, scheint dage- 

gen allzu spekulativ23. H. Kunstmann 

wiederum ist die Lokalisierung der 

Burgstelle von Hu wen- oder Gerno- 

tenstein direkt uber dem Kloster Mi

Abb. 8. Tagmanns. Das ehemalige Hofmarksschloss wurde zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts fur bauerliche Nutzung umgebaut und zu diesem Zweck ernied- 

rigt. Die Bausubstanz kbnnte noch ins Spatmittelalter zuriickreichen (Foto: 

Verf.).
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chelfeld gelungen. Nahebei uber 

Staubershammer liegt, archaologisch 

nachgewiesen, auf dem Festenberg 

eine weitere Burgstelle; die dortige 

Turmburg, so vermutet Kunstmann, 

ging in den Hussitenstiirmen unter 

(1430), wahrend Gemotenstein be- 

reits nach der Klostergriindung 1119 

zerstbrt worden war, da Bischof Otto, 

der Grander, eine Beeintrachtigung 

seiner Stiftung durch die Burg be- 

furchtete24. Erhalten haben sich nur 

Felsbearbeitungsspuren. Beide Ob- 

jekte stehen weder bei Tillmann noch 

in den Kunstdenkmalem, ebenso die 

adeligen Hofmarken und Hammer- 

schlbsser Grub (zwischen Pressath 

und Eschenbach), Gmund (Dorf- 

gmiind bei Pressath) und Metzenhof 

nahe Kirchenthumbach. Erstere bei- 

den, Schlbsschen des 18. Jahrhun

derts, finden sich selbst im neuesten 

Denkmalerinventar, das, methodisch 

streng auf den Bestand der Gegenwart 

fixiert, sonst weit hinter den alteren 

Zusammenstellungen zuriickbleibt25. 

Metzenhof war ein besonders stattli- 

cher barocker Walmdachbau, dessen 

wirtschaftliche Grundlage jedoch die 

Anlage des Truppeniibungsplatzes 

vemichtete. Den Dachstuhl erkaufte 

„Reichsmarschall“ Hermann Goring 

zum weiteren Wiederaufbau der Burg 

Veldenstein. Nach dem Zweiten Welt- 

krieg verschwanden dann nach und 

nach die Mauern26.

Eine Burg in Gunzendorf ist wahr- 

scheinlich, da vom 12. bis zum 14. 

Jahrhundert eine Familie dieses Na

mens belegt ist; in der Neuzeit erinnert 

allerdings nur noch die Hofmark dar- 

an, denn im Gegensatz zur Behaup- 

tung der Kunstdenkmaler erwahnt 

Destouches kein Schloss. Dessen 

Lage mag man auf der Flurlage Burg

stall, einem aussichtsreichen Hiigel in 

Ortsnahe, suchen, vergleichbar der in 

Sichtweite liegenden Burg Steinam

wasser. Der Chronist J. Kbstler, ein 

Schulmann (1849 bis 1925), verlegte 

sie dagegen in Ortslage nahe der Kir- 

che27, wie es der Situation etwa in 

Oberbibrach entsprache, wo der Burg- 

hiigel oder -wall bis heute eindrucks- 

voll erhalten ist: Zahlreiche im Um- 

feld verbaute Quader lassen auf mas

sive Gebaude, wenigstens einen 

Turm, schlieBen. Baureste bestanden 

noch um 184528. Der lokale Adel wur- 

de hier ebenso wie in Neuzirkendorf,
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Pichlberg (1502 an Speinshart) und 

PreiBach (1439 zerstort genannt, wohl 

Folge der Hussitenkriege) durch die 

benachbarten Kloster ausgekauft, die 

in ihrer Umgebung Herrschaftssitze 

nur ungem duldeten29. Dass trotz feh- 

lender oberirdischer Baureste die An- 

nahme eines massiven Hauptturms fiir 

viele dieser Anlagen, gleichsam als 

Symbol der Macht30, keine Spekulati- 

on ist, belegt das Siegelbild der ehe- 

dem in Zogenreuth ansassigen Zuden- 

reuter. Es zeigt einen quadratischen 

Turm, der nach einer anderen Abbil- 

dung auf einem gebbschten Sockel 

aus machtigen Quadem steht. Der 

Ansitz, 1323/28 als „Burchstal“ er- 

wahnt, nach Wiederaufbau im Drei- 

Bigjahrigen Krieg mehrfach gepliin- 

dert, wird 1812 als baufallig und 1832 

als Ruine bezeichnet31. Auffalliger- 

weise hatte auch Kloster Speinshart, 

wie eine Abbildung des Zustandes vor 

dem barocken Neubau zeigt, einen 

solchen Turm als frei stehenden 

Kirchturm bzw. Campanile, eine 

nbrdlich der Alpen nicht nur fiir ein 

Pramonstratenserklosterungewohnli-  

che Architektur. Dies kbnnte ein wei- 

terer Hinweis darauf sein, dass die 

Klostergriinder als Basis der Stiftung 

ihre Burg zur Verfiigung gestellt hat- 

ten, was nun Ausgrabungen bestatig- 

ten, die unter der mittelalterlichen 

Klosteranlage auch Fundamente eines 

Vorgangerbaus, der Burg der Reifen- 

berger, ergruben. Auch die Reifenber- 

ger, so die Klostertradition, fiihrten 

den Turm im Wappen, der spater je- 

denfalls zum Klosterwappen gehdr- 

te32.

Ein wichtiger Herrschaftsmittelpunkt 

war Grafenwohr, wo die Landgrafen 

von Leuchtenberg im Spatmittelalter 

eine bedeutende Burg besaBen, die 

vermutlich den Hussiten oder spates- 

tens einem groBen Schadenfeuer von 

1598 zum Opfer fiel. 1740 fand sich 

der obligate unterirdische Gang zur 

Stadt, 1757 waren noch ober- und 

1894 unterirdische Mauerreste zu be- 

merken33. Weder Hager (Kunstdenk- 

maler) noch folglich Tillmann beriick- 

sichtigen dies, und auch Pressath wird 

iibergangen, wo der lokale Adel ein 

spater landesfiirstliches Schloss und 

ein Burggut besaB, beide angeblich im 

DreiBigjahrigen Krieg vbllig vernich- 

tet. Dennoch hat sich ein kleiner Rest 

des Schlosses erhalten: Auf demhbchs-

Abb. 9. Thumdorf. Ausgrabung derMinisterialenburg, Turmsockel mit Buckel- 

quadern, erkennbar noch der Ansatz des wohl spater eingezogenen Gewdlbes. 

Weitere Ausgrabungen brachten aufierdem salierzeitliches Mauerwerk und 

eine noch tiltere Holz-Erde-Konstruktion ans Tageslicht. Ausgrabungen laufen 

[s. Text] (Foto: Verf.).

ten Punkt der Stadt steht die „Veste“, 

ein turmartiges, im Kern spatmittelal- 

terliches Steinhaus34. In Kirchen

thumbach existierte ebenfalls eine

Burghut mit einem Ansitz, der um 

1800 als durchaus wehrhaft mit Was- 

sergraben, Zugbriicke und SchieB- 

scharten beschrieben wird. Mehrere

Abb. 10. Historische Aufnahme des letzten Restes des renaissancezeitlichen 

Thurndorfer Schlosses. Der hier sichtbare Teil, wohl ehemals Stallung, wurde 

1975 wegen irreparabler Bauschaden abgetragen. Noch angeschnitten am 

linken Bildrand ist das ehemalige Wirtshaus zu erkennen, das ehemals zur 

Schlossanlage gehbrt haben diirfte. Das eigentliche Schloss war bereits am 

Anfang des 20. Jahrhunderts Ruine. Aufnahme aus dem 24. Band der Auerba- 

cher Chronik des Lehrers J. Kostler, die heute im Archiv der Stadt Auerbach 

aufbewahrt wird (Foto/Reproduktion: Pastyrik, Auerbach).
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wo friiher angeblich noch Mauerreste 

zu sehen waren45. Denkbar ware, dort- 

hin den Stammsitz der Pappenberger 

zu verlegen, da das Dorf Pappenberg 

in der Nahe liegt, doch ist dies letztlich 

Spekulation.

Nicht mehr lokalisierbar, dafiir sicher 

erschlossen, ist hingegen ein Ministe- 

rialensitz Putzmanns bei Thumdorf46. 

Dagegen konnte die topographische 

Situation der beiden verschwundenen 

Herrschaftssitze zu Hopfenohe (Trup- 

peniibungsplatz) noch um 1900 an

geblich durch unterirdische Baureste 

belegt werden. Das zwischen 1560 

und 1585 errichtete Hofmarksschloss 

der Schlammersdorfer stand an einer 

anderen Stelle als die Burg der schon 

mehrfach erwahnten Herren von Hop

fenohe, so dass von keiner Besitz- 

oder gar Herrschaftskontinuitat aus- 

gegangen werden darf, worauf auch 

die bisherigen Ergebnisse der For- 

schung hindeuten. Die Burg wurde 

wohl schon im Hochmittelalter aufge- 

geben, vielleicht analog zu Gemoten- 

stein im Umfeld der Michelfelder 

Klostergriindung, wahrend das neue 

Schloss im DreiBigjahrigen Krieg zer- 

stort und nicht mehr aufgebaut wurde, 

da der Zweig der Familie in Trabitz 

(auBerhalb unseres Untersuchungsge- 

bietes) bzw. (Hammer-)Gmimd Aus- 

weichquartiere besaB47.

Ein Neuzugang des Amtes Eschen- 

bachim 19. Jahrhundertistneben dem 

schon anfangs erwahnten Veldenstein 

das brandenburg-bayreuthische Amt 

Neustadt/Kulm mit seinen zwei (ver

schwundenen) Burgruinen auf dem 

schlechten (kleinen) und dem rauhen 

Kulm, bekanntfiir seine vorgeschicht- 

liche Befestigungsanlage. Warum 

Tillmann beide Objekte in eines zieht, 

obwohl Hager in den Kunstdenkma- 

lem sogar ausfiihrlich Quellen zitiert, 

istunklar. Beide Burgen zerstbrten die 

Niimberger im Zweiten Markgrafen- 

krieg 1554, wovon auch ein illustrier- 

tes Flugblatt kiindet48.

Fassen wir nun abschlieBend die vor- 

handenen und sicher belegten bzw. 

erschlossenen Objekte (ohne Haag- 

Bergfried, Barbaraberg und Auer

bach: alte Burg) zusammen, sind 47 

Sitze zu zahlen, davon 31 bei Tillmann 

(Barbaraberg ist zu streichen), 17 kar- 

tographiert, womit er liber die 30 in 

den Kunstdenkmalem genannten Ob

jekte hinausgekommen ist. Die meis-

Abb. 13. Belagerung der markgrdflichen Schlosser auf dem kleinen und dem 

rauhen Kulm 1554 durch die Niimberger aufeinem zeitgenossischen Niirnber- 

ger Flugblatt. Die Abbildung gibt die topographische Situation recht genau 

wieder Allerdings bedeckte die Burganlage auf dem rauhen Kulm nur einen Teil 

des Gipfels, wie Neischls Ausgrabungen ergaben (wie Anm. 48 im Text). Uber 

die Burg auf dem kleinen Berg ist nichts weiter bekannt.

ten Herrschaftssitze der historischen 

nordlichen Oberpfalz lagen im Tai 

oder auf einer sanften Kuppe in oder 

bei den zugehorigen Ortschaften49. Sie 

zeichneten sich in der Regel durch 

einen Turm oder im Faile Thumdorfs50 

wohl mehrere massive Turme aus, die 

als Charakteristikum sogar in Ortsna- 

men oder Siegel iibergegangen sind. 

Die iibrigen Bauten diirften meist 

als Fachwerkkonstruktionen (Block- 

werk) bestanden haben, wie dies sei- 

tens der Eandesherrschaft fur das um 

1400 bereits zerstort gewesene Stein- 

amwasser anlasslich der Erlaubnis des 

Wiederaufbaus sogar verbindlich vor- 

geschrieben worden ist: Einen starken, 

wehrhaften Bau erlaubte der sich bil- 

dende Territorialstaat nicht mehr51. 

Die spater errichteten steinernen, aber 

schlichten Hofmarksschlosser fielen 

meist dem Verlust der landwirtschaft- 

lichen Grundlage wahrend des 19. 

Jahrhunderts zum Opfer. Sie hatten 

ihre Funktion eingebiiBt und wurden 

iiberflussig. Einen Zerstorungshori- 

zont hinterlieBen auBerdem die Hussi- 

ten und der DreiBigjahrige Krieg, 

wahrend, anders als im benachbarten 

frankischen Raum, der Bauernkrieg 

oder regionale Fehden52 ohne Auswir- 

kungen blieben. Anders als in der be

nachbarten „Frankischen Schweiz“ ist 

auch, dass es in der nordlichen Ober

pfalz keine romantische Renaissance 

der Burgen gab, ihre landschaftsbil- 

dende Funktion wurde nie entdeckt. 

Daher halt die Zerstorung historischer 

Bausubstanz praktisch bis in die Ge- 

genwart an.

Im Vergleich mit Pegnitz stellen wir 

also ein West-Ost-Gefalle fur For- 

schung, Erhaltung bzw. Denkmalpfle- 

ge und als Folge davon Verzeichnung 

fest. Letzteres Gefalle setzt sich fort, 

wenn wir den modernen Landkreis 

Tirschenreuth einbeziehen (entstan- 

den aus dem Klosteramt Tirschen

reuth, dem so genannten Stiftsland 

Waldsassen, und dem Landrichteramt 

Waldeck-Kemnath). A. Busi zahlte 79 

rein mittelalterliche Objekte, dazu 

kommen zwei neuzeitliche Anlagen 

und die in der Zahlung iibersehene 

Burg der Able in Waldsassen53. Von 

diesen 83 Herrschaftssitzen verzeich- 

net Tillmanns Lexikon nur 43. Somit 

erhalten wir 80%, 66% und 52% als 

Verzeichnungsquote. Damit gewinnt 

die ahnlich ermittelte Neuschatzung 

der Zahl mittelalterlicher Ansitze von 

1979 fiir das Gebiet der alten Bundes- 

republik weiter an Plausibilitat. Die 

Forscher um C. Meckseper kamen auf 

15 490 bis 17 110 Anlagen, je nach 

zugrunde gelegter Burgendichte (fiir
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die alte BRD zwischen 0,062 und 

0,068 Burgen a km2). Diese berechnet 

sich fiir unsere Landkreise auf gerun- 

det 0,07 (Tirschenreuth, 1084 km2), 

0,12 (Pegnitz, 560) und 0,09 (Eschen- 

bach, 507), womit sie etwa im Rah- 

men des fiir Bayern bereits geschatz- 

ten Werts (0,08 Burgen pro km2) 

lage54. Hierbei ist natiirlich zu beriick- 

sichtigen, dass wir rein neuzeitliche 

Sitze nicht ausgeschieden haben, 

doch diirften diese zahlenmabig kaum 

ins Gewicht fallen.

Wenn wir nun zu unserer Ausgangs- 

frage zuruckkommen, erhalten wir 

umgerechnet auf Quadratkilometer 
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