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Abb. 6. bis 9. Hoher Schwarm, Grund

riss des zweiten, dritten mid vierten 

Obergeschosses sowie Schnitt Ost- 

west.

krieg auf den Zeitraum von 1342 bis 

1345 eingrenzen.

Die Grafen von Schwarzburg setzten 

auf dem Hohen Schwarm einen Burg- 

hauptmann ein7. Die Funktion als 

Vogtei behielt die Burg auch nach der 

Ubergabe Saalfelds an die Wettiner 

1389 zunachst bei8. 1401 wurde die 

Verwaltung jedoch in ein neuerrichte- 

tes Gebaude verlegt, die Burg blieb 

aber noch weiterhin bewohnt9. Der 

eigentliche Verfall setzte vermutlich 

zu Beginn des 16. Jahrhunderts ein, 

beschleunigt durch den groBen Stadt- 

brand von 151710. Um die Mitte des 

16. Jahrhunderts schlieBlich gelangte 

die Burg in den Besitz der Stadt, die 

den Schwarm auf der Stadtseite abtra- 

gen lieB11. Das Erscheinungsbild der 

auf diese Weise geschaffenen Ruine 

pragt seit dieser Zeit das Bild der Stadt 

Saalfeld.

Die Baubestandsbeschreibung 

des Hohen Schwarms

Bei der Burgruine Hoher Schwarm 

handelt es sich um eine Wohnturm- 

burg Vom ehemaligen Bestand sind 

nur das Kellergeschoss und die westli- 

che - stadtabgewandte - Halfte des 

Baukorpers dariiber erhalten geblie- 

ben.

Die Burg hat einen nach Siidosten 

verschobenen rechteckigen Grundriss 

von 16,7 x 18,2 m. Die Hbhe bis zur 

Traufe betragt 22,5 m und bis zu den 

Tiirmen 30 m12. Nur das Kellerge

schoss ist noch vollstandig erhalten. 

Bis zu einer Hbhe von 2,5 m ist das 

Mauerwerk des Pfalzvorgangerbaues 

an den groBformatigen Steinen zu er- 

kennen. Der von der Pfalz vorgegebe- 

ne Grundriss wurde an der bstlichen 

Flanke verlassen, um innerhalb des 

Gebaudes den Zugang zu dem beste- 

henden Keller an der siiddstlichen 

Ecke zu ermbglichen. B emerkens wert 

an dem Grundriss sind die runden 

Eckvorlagen13, die an der bstlichen 

Flanke noch erhalten geblieben sind. 

Die Mauerstarke des Gebaudes be

tragt im Erdgeschoss 1,85 m, verjiingt 

sich aber auf 1,40 m im vierten Ober- 

geschoss. Hbhe und Anzahl der Ge- 

schosse lieBen sich anhand der Fens

ter, Kragsteine und Balkenlbcher ab- 

lesen. Es handelte sich demnach um 

einen fiinfgeschossigen Bau. Die ers- 

ten drei Geschosse wurden durch eine 

massive Mittelscheidewand, die in 

nordsiidlicher Richtung verlief, mittig 

geteilt. Die eingangs beschriebenen 

Eckvorlagen entwickeln sich im 

obersten Geschoss zu zwei hohlen 

Rundturmen mit einem Durchmesser 

von 3,70 m. Um das in den Innenraum 

hereinragende Mauerwerk abzustiit- 

zen, wurde ein Entlastungsbogen ein- 

gezogen14.

Die beim Bau verwendeten Materiali- 

en lassen Riickschlusse auf die Bauge- 

schichte zu. Die untere Halfte des 

Kellermauerwerks besteht aus groB

formatigen, grob zugerichteten Qua- 

dern und einem geringen Mbrtelan- 

teil. Es handelt sich hier um den Rest 

der ehemaligen Pfalz. Das darauf auf- 

bauende Mauerwerk wurde einheit- 

lich aus Bruchsteinen errichtet, die 

man lediglich grob abarbeitete. Die 

Steine selbst wurden in durchgangi- 

gen Lagen vermauert. Als Mbrtel wur

de ein sehr fester Kalk mit einem Zu- 

schlag von bis zu nussgroBen Kieseln 

verwendet. Aufgrund der schlechten 

Qualitat der Steine vermochten Witte- 

rungseinfliisse Steinlagen auf ganzer 

Breite anzuheben.

Ein Zugang in den Keller liegt auf der 

Siidseite. Hierbei handelt es sich um 

ein nachtraglich eingelassenes Re

naissanceportal, durch welches man 

fiber einen gewblbten kurzen Gang in 

das Kellergeschoss gelangt. Ange- 

sichts der sorgfaltig gearbeiteten 

Pflanzenmotive des Portalbogens 

muss man diese BaumaBnahme jenem 

Zeitraum zurechnen, in dem der Hohe 

Schwarm noch in einem bewohnbaren 

Zustand gewesen ist. Hierfiir kame 

spatestens der Zeitraum vor dem gro

Ben Stadtbrand von 1517 in Frage, da 

die folgenden Jahrzehnte eine standi- 

ge Wohnnutzung nicht mehr zulieBen. 

Der Keller selbst wird durch einen 

Pfeiler und zwei Bbgen geteilt. Auf 

diesen ruht die an friiherer Stelle be- 

schriebene Mittelscheidewand. Beide 

Kellerhalften sind mit einem Tonnen- 

gewblbe iiberdeckt, das nachtraglich 

eingebaut wurde. Ein weiterer Keller- 

zugang lag in der Siidwand im Bereich 

der siiddstlichen Eckvorlage. Da es 

sich hier um einen spateren Einbau 

handelte und dieser Grund fur das spa- 

ter noch zu beschreibende Schadens- 

bild war, wurde er im Zuge der Sanie- 

rungs- und Sicherungsarbeiten am 

Hohen Schwarm 1993/97 wieder ge-
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schlossen. Bemerkenswert ist ein 

groBer romanischer Bogen im unte- 

ren Bereich der nordlichen Erdge- 

schosswand, dessen Sehne anna- 

hemd 4 m aufweist. Die Bedeutung 

dieses Bogens ist bis heute nicht ge- 

klart. Einen weiteren, ahnlich groBen 

Bogen findet man - allerdings etwas 

defer versetzt - auf der Wandinnen- 

seite im Kellergeschoss und zwar im 

Bereich des groBformatigen Quader- 

werks. Gerade die Unterschiedlich- 

keit der beiden Bogen beziiglich Lage 

und Material gibt Ratsel auf. Eine 

These ware, dass es sich dem im Kel

ler befindlichen Bogen um den ver- 

mauerten Torrest des Vorgangerbaus 

handelt. Fundiert wird diese Behaup- 

tung durch Bohrungsergebnisse, die 

einen defer liegenden Siedlungshori- 

zont belegen kbnnen. Das bedeutet, 

dass es sich bei dem jetzigen Keller

geschoss wohl um das Erdgeschoss 

des Vorgangergebaudes handelt. Es 

sei an dieser Stelle noch daran erin- 

nert, dass das Pfalzgelande im Verlauf 

des staufisch-welfischen Thronfolge- 

krieges ebenfalls beschadigt, wenn 

nicht gar zerstbrt worden war. Mit 

dem anfallenden Bauschutt kbnnte 

eine allgemeine Anhebung des Bo- 

denniveaus erfolgt sein.

Der Zugang zum Erdgeschoss der 

Burg befindet sich in der Ostwand. 

Die Sandsteinlaibungen des goti- 

schen Spitzbogenportals weisen teil- 

weise Starke Beschadigungen auf. Im 

Erdgeschoss blieben zwei Licht- 

scharten erhalten, diese wurden auf 

einfachste Weise aus dem angrenzen- 

den Mauerwerk ausgespart und ledig- 

lich mit einem Sturz aus Steinplatten 

versehen. Ebenfalls erhalten blieben 

Reste der Mittelscheidewand und ei- 

nes Durchgangs darin - sowie der 

urspriingliche Abgang in das Keller

geschoss.

Im ersten Obergeschoss sind vier 

Fensterdffnungen zu erkennen, von 

denen zwei die urspriingliche Schar- 

tenform aufweisen; die beiden ande- 

ren sind nachtraglich verandert wor

den.

Einen wohnlicheren Charakter kann 

man dem zweiten Obergeschoss be- 

statigen: So gibt es hier vier Fenster

dffnungen, die allerdings erheblich 

groBer sind; die Offnung im Suden 

wurde sogar mit einem Kreuzstock- 

fenster versehen. Erhalten geblieben 

sind die Kragsteine ei- 

nes Kamins in der 

Ecke zwischen Nord- 

mauer und Mittel

scheidewand. Das 

dritte Obergeschoss 

war wohl der repra- 

sentativste Raum der 

Burg und weist neben 

den drei noch erhalten 

gebliebenen Kreuz- 

stockfenstem die gut 

sichtbaren Spuren ei- 

nes gotischen Kreuz- 

gratgewblbes auf. 

Putzreste zeichnen 

den Verlauf des Ge- 

wolbes ab, das in 

Nord-Siid-Richtung 

drei und in Ost-West- 

Richtung zwei Joche 

aufwies. Weitere Hin- 

weise liefem in den 

Mauem erhaltene Ka- 

pitellreste.

Die Anzahl der Fens

terdffnungen nimmt 

im vierten Oberge

schoss nochmals zu, 

wenn auch deren Ab- 

messungen nur 1,1 x 

1,1 m betragen. Die 

sich zum Innenraum 

bildenden Nischen 

wurden bis auf FuBbo- 

denniveau herunter- 

gezogen. In den er

halten gebliebenen 

Ecken stiitzt jeweils 

ein Entlastungsbogen

das hier beginnende Turmchen. Der

Zugang zu den Turmchen erfolgte

liber zwei iibereinander liegende 

Tiiren, die jeweils auf das Zentrum des 

Wohnturms weisen, zusatzlich weisen 

die Turmchen zahlreiche Scharten auf.

Ihre Raumhbhe wird durch Bodenplat- 

ten unterbrochen, in deren Mitte sich 

quadratische Mannldcher befinden. 

Obwohl vom eigentlichen Dach nichts 

erhalten blieb, geben Putzreste und 

Bearbeitungsspuren an den Turmchen

Abb. 10. bis 13. Hoher Schwarm, Re- 

konstruktionsversuche: Kellergeschoss, 

Erdgeschoss und erstes Obergeschoss 

sowie Rekonstruktion Ost-West-Schnitt.

Burgen und Schlosser 2/2002 103



Jorn Feustel/Menno Mennenga

wichtige Hinweise auf 

Form und Neigung.

Die Sanierungs- 

maBnahmen des 

Hohen Schwarms 

1993/97

Eine erste Sanierung 

der Burgruine erfolgte 

schon im 19. Jahrhun- 

dert. Diese beschrank- 

te sich im Wesentli- 

chen auf die Sicherung 

der Mauerkronen. Die 

jiingsten MaBnahmen 

gestalteten sich auf- 

grund des erheblichen 

Schadensbildes sehr 

viel umfangreicher. Im 

Folgenden sollen le- 

diglich kurz der Um- 

fang und die Art der 

Arbeiten skizziert 

werden. Die Ruine be- 

fand sich Anfang der 

neunziger Jahre in ei- 

nem bedenklichen Zu- 

stand. Die erhalten ge- 

bliebene bstliche Half-

te des Wohnturmes 

drohte in drei Teile zu 

zerbrechen. Durch 

Senkungen bewegten 

sich die Tiirme mit den 

angrenzenden Mauer- 

stiicken im Norden 

bzw. Siiden von der 

Ostfassade fort. Um 

den Griinden auf die 

Spur zu kommen, wur- 

den Bohrungen in der 

Fundamentzone vor- 

genommen. Man ver- 

mutete, dass sich im 

Bereich des groBen 

Entlastungsbogens auf 

der Nordseite der Burg

Abb. 14. bis 17. Hoher 

Schyvarm, Rekonstruk- 

tionsversuche zweites, 

drittes und viertes Ober- 

geschoss sowie Bildsi- 

mulation fur drittes 

Obergeschoss.

ein Teil des anstehenden Felsens ge- 

Ibst hatte. Ergebnis der Untersuchung 

war jedoch, dass sich der Untergrund 

nicht weiter gesetzt hatte. Auch die 

immer wieder geauBerte Vermutung, 

der Bogen tiberbriicke eine Felsspalte, 

konnte endgiiltig als nicht zutreffend 

beschieden werden. Der Grund fiir das 

Auseinanderbrechen der Burgruine 

wurde in der nachtraglich herausge- 

brochenen Kellertiir an der Siidecke 

ermittelt. Als erste MaBnahme wurde 

diese Offnung geschlossen. Danach 

erfolgte eine horizontale Verklamme- 

rung der drei Gebaudeteile durch 

Stahlanker.

Daraufhin wurden die Mauerkronen ge- 

sichert und offene Bruchstellen im Wes

ten aufgemauert. Als Letztes wurde 

das Mauerwerk mit einem mauersichti- 

gen Putz versehen, der das Eindringen 

von Niederschlag verhindem soli. 

Wahrend der SanierungsmaBnahmen 

wurde der Schutthiigel, der sich im Erd- 

geschoss und auch im umliegenden Ter

rain befand, abgegraben. Begleitet wur

den die Arbeiten durch eine bauarchao- 

logische Untersuchung. Bei Grabungen 

an den Ecken der Westmauer fand man 

zwar die vermuteten Eckvorlagen, je

doch nicht in der Art, wie sie im Osten 

anzutreffen waren. Vielmehr weiteten 

die westlichen Eckvorlagen den Raum 

zwischen den von ihnen abgehenden 

Mauem auf. Diese fiihren von den 

Ecken der westlichen Burgmauer wei

ter nach Westen, sind auch nur fragmen- 

tarisch nachzuweisen, da eine weiter- 

fiihrende Grabung durch ein Privat- 

grundstiick verhindert wurde. Zusatz- 

lich zu den bauarchaologischen Re- 

cherchen erfolgte eine umfangreiche 

Putzuntersuchung.

Die Rekonstruktion des Hohen 

Schwarms

Es soil nochmals darauf hingewiesen 

sein, dass die Ausfiihrungen zur Re

konstruktion hier nur fragmentarisch 

und komprimiert erfolgen kbnnen.

Der Hohe Schwarm gehbrt zu den als 

Wohnturmburg oder Donjon bezeich- 

neten Burgen. In seiner speziellen Art 

hebt das Untersuchungsobjekt sich je

doch deutlich von den meisten ande- 

ren Wohntiirmen auf dem Gebiet der 

heutigen Bundesrepublik ab. Mit die

sen verbindet der Hohe Schwarm le- 

diglich Gemeinsamkeiten in Bezug 

auf Details.
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Vielmehr weist der Charakter des 

Schwarms in franzbsische Richtung 

sowie in die damals franzbsisch beein- 

flusste Schweiz. In beiden Gebieten 

findet man noch vergleichbare Bauten 

vor. Zu diesen zahlen Schloss Argy im 

Loiretal (Frankreich), der Donjon des 

Chateau de Vufflens (Schweiz), das 

Stadtschloss von Nyon (Schweiz), das 

Bischofsschloss Saint Marie in Lau

sanne (Schweiz) sowie Schloss Thun 

(Schweiz).

Bei dem Thuner Schloss handelt es 

sich um ein Gebaude, das sein auBeres 

Erscheinungsbild seit dem 15. Jahr- 

hundert nicht verandert hat. Ein- 

drucksvoll erhebt sich der ebenfalls 

funfgeschossige Wohnturm auf einem 

steilen kleinen Hiigel liber die Stadt 

Thun. Der Hauptbaukbrper weist da- 

bei die fur einen iiberdachten Wohn

turm beachtlichen MaBe von etwa 20 x 

27 m auf. Die Hbhe bis zur Traufkante 

betragt vom hbher gelegenen Burghof 

aus 24 m. Die Ecken werden durch fest 

mit den Mauern des Hauptbaus ver- 

bundene Eckvorlagen verstarkt. Diese 

sind jedoch grbBer und ausgepragter 

als beim Hohen Schwarm. Nach oben 

hin iiberragen die Tiirme mit ihrer 

Traufkante den Mauerabschluss des 

Kembaus um 4 m. Das herausragende 

Element des gesamten Baus ist das 

gewaltige Walmdach, das dem Don

jon eine Gesamthbhe von 42 m ver- 

leiht. Dieses Dach, dessen Neigungs- 

winkel 60° betragt, sollte bei der Re- 

konstruktion des Hohen Schwarms als 

Vorbild dienen. Anhand dendrochro- 

nologischer Untersuchungen war al- 

lerdings festgestellt worden, dass das 

heutige Dach jiingeren Datums ist. 

Anhaltspunkte fur die Rekonstruktion 

konnte auch das Dach der Katharinen- 

kirche in Danzig liefem15. Aufgrund 

der Putzfunde konnte fur das Dach des 

Hohen Schwarms ebenfalls eine 

Dachneigung von 60° bis maximal 

65° ermittelt werden. Die Tiirme 

selbst wurden von einem steilen, ke- 

gelfbrmigen Dach gekrbnt, das direkt 

auf dem Turmmauerwerk auflag. Spu- 

ren von vorspringenden Simsen und 

Abschliissen konnten am Baubestand 

nicht nachgewiesen werden, wenn- 

gleich Merian in seinem Stich einen 

vorspringenden Zinnenkranz mit Ma- 

schikuli darstellt. Bemerkenswert im 

Turmbereich ist die Tatsache, dass 

sich jeweils nur die untere der beiden 

Turmpforten innerhalb des Daches 

befunden haben kann, wahrend die 

oberen seltsamerweise auBerhalb 

blieben. Eine besondere Herausforde- 

rung stellte die Vervollstandigung des 

abgebrochenen Gebaudeteils dar.

Waren friihere Historiker allein schon 

aus Griinden der Symmetric von vier 

Tiirmen ausgegangen - wenngleich es 

keinerlei konkreten Anhaltspunkte fur 

diese Annahme gab - fanden sich 

wahrend der Sanierungsarbeiten die 

oben naher beschriebenen Eckvorla

gen, die allerdings fur eine Turmrun- 

dung unvollstandig erscheinen. Mitt- 

lerweile hat sich aufgrund dieser Be- 

fundsituation die Ansicht verbreitet, 

dass der Hohe Schwarm nur zwei Tiir

me aufwies.

Der erste Ansatz der Rekonstruktion 

ging also, folgend dem Rekonstrukti- 

onsprinzip der einfachsten Mittel, von 

zwei Tiirmen aus. Ein zentraler Punkt 

eines jeden Gebiiudes ist die interne 

ErschlieBung. Bis zum dritten Ober- 

geschoss, dem GroBen Saal, konnte 

sie liber Treppen und Stiegen erfolgt 

sein. Mit den angedachten Treppen 

gerat man bei der ErschlieBung des 

vierten Obergeschosses an das Pro

blem, dass das Gewblbe durchbro- 

chen worden sein miisste. Dies ist in 

kleinerem Umfang zwar durchaus 

mbglich, stdBt aber bei den Dimensio- 

nen, die fur die voile Nutzbarkeit des 

obersten Geschosses nbtig erschei

nen, an ihre Grenzen. Zu diesem Zeit- 

punkt kamen die westlichen Eckvor

lagen daher wieder in das Blickfeld. 

Die AusmaBe der nbrdlichen Vorlagen 

entsprechen in etwa denen der erhalte- 

nen im Osten. Die siidliche hingegen 

ist grbBer. Hier wurde eine Konstruk- 

tion angedacht, die dem Prinzip der 

kleinen Tiirme der Ostfassade ent- 

spricht. Ein groBer Kragboden hatte 

das fehlende Fundament ersetzen 

kbnnen und den Bau eines Treppen- 

turmes an dieser Stelle ermbglicht. 

Die wenigen an dieser Stelle gefunde- 

nen Bruchsteine konnten der Ausfiit- 

terung gedient haben.

Die sich nach Westen erstreckenden 

Fundamente lassen den Schluss zu,

Abb. 18. bis 21. Hoher Schwarm, Nut- 

zungsentwurf: Ansicht von Nordosten, 

Grundriss Erd- und erstes Oberge- 

schoss sowie Schnitt Ost-West.
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dass sie zu einem Bering gehort haben 

kbnnten. Da es an weiteren Indizien 

liber das Aussehen und die AusmaBe 

des Berings mangelt, erfolgte die Re- 

konstruktion in minimalistischer Aus- 

ftihrung.

Hypothetische Moglichkeiten 

einer wirtschaftlichen Nutzung 

des Hohen Schwarms

Vor dem Hintergrund, dass die finan- 

ziellen Moglichkeiten der offentli- 

chen Hand nicht ausreichen, ihren 

Denkmalen gerecht zu werden, ent

stand die Idee zu einer Studienarbeit, 

die sich genau mit diesem fiktiven 

Szenario eines wirtschaftlichen Nut- 

zungskonzepts fur ein Denkmal aus- 

einander setzt. Ausgeschlossen wur- 

de durch die Aufgabenstellung eine 

Nutzung aus den Bereichen Kultur, 

Museum, Gastronomic und Hotelle- 

rie. Bei der Wahl des Objekts wurde 

die reale Notwendigkeit einer Nut

zung ausgeklammert, vielmehr soil- 

ten vor einem fiktiven Hintergrund 

reale Moglichkeiten einer Nutzung 

aufgezeigt werden. Zwar war die 

Burgruine 1993/97 unter hohem fi- 

nanziellen Aufwand gesichert und sa- 

niert worden, dennoch konnten die 

Arbeiten nur mit Miihe zu einem zu- 

friedenstellenden Abschluss gebracht 

werden. Es steht daher zu befiirchten, 

dass die Stadt Saalfeld als Eigentume- 

rin des Bauwerks angesichts riicklau- 

figer Haushaltsmittel den Unterhalt 

des Objekts nicht sicherstellen kann. 

Nutzungen als Verwaltungssitz, Mu

seum oder dergleichen kommen in 

Saalfeld kaum noch in Frage, da diese 

Institutionen alle in kiirzlich sanierten 

historischen Gebauden untergebracht 

sind.

Als Interessent bot sich ein Medien- 

bzw.Verlagsuntemehmen an. Zusam-

Abb. 22. bis 25. Hoher 

Schwarm, Nutzungs- 

entwurf: zweites, drit- 

tes und viertes Ober

geschoss sowie Bild- 

simulation filr drittes 

Obergeschoss. 

men mit der Verlagsleitung wurde ein 

Raumprogramm erstellt, das den Be- 

diirfnissen des Unternehmens gerecht 

wurde. Die Planung sah sowohl die 

Einrichtung von Biiroraumen in den 

unteren drei Etagen als auch die Ein

richtung einer Wohnung der Senior

chefin im vierten Obergeschoss vor. 

Im dritten Obergeschoss wurde ein 

bffentlicher Saal geplant.

Der Entwurf der Studenten orientierte 

sich an drei Leitfaden:

1. Die neu zu errichtende Konstrukti- 

on greift das Tragekonzept des Hohen 

Schwarms wieder auf.

2. Der neue Baukorper hebt sich hin- 

sichtlich seiner Materialitat deutlich 

von dem Bestand ab, um eine Vermi- 

schung der Charaktere der Bauphasen 

zu verhindem.

3. Der Neubau macht das alte Raum- 

gefiihl der historischen Anlage wieder 

erlebbar.

Der Entwurf sieht einen klaren kubi- 

schen Kbrper vor. Dieser schlieBt 

nicht direkt an das alte Mauerwerk an, 

sondern halt ringsum einen respekt- 

vollen Abstand. Die Hbhenentwick- 

lung der Geschosse und Fenster folgt 

dem historischen Beispiel. Es wurde 

eine Stahl-Glas-Konstruktion ge- 

wahlt. Die tragenden Funktionen 

ubemimmt die Stahlskelettkonstruk- 

tion. Diese kann auBerhalb der Bau- 

stelle vorgefertigt werden und braucht 

vor Ort nur noch verschraubt zu wer

den. Die Lastpunkte am Altbau sind 

die West- und Mittelscheidewand so

wie die Kragsteine und Balkenlbcher. 

Die Tragfahigkeit der beschriebenen 

Punkte wurde durch ein Gutachten 

sichergestellt. Die Verwendung einer 

Stahlkonstruktion in dieser Art und 

Weise stellt sicher, dass der Eingriff 

auf ein Minimum reduziert wird und 

die Konstruktion ohne Schaden fur 

den Altbau wieder demontiert werden 

kann. Als Fassadenmaterial soil nur 

Gias Verwendung finden, um eine 

ausreichende Belichtung der Raume 

bei schwierigen Randbedingungen 

gewahrleisten zu kbnnen. Die geplan- 

te Fassade soil zweischalig mit einer 

Umwalzliiftung ausgefiihrt werden, 

um auf energieintensive Klimaanla- 

gen verzichten zu kbnnen und Raum 

fur witterungsunabhangige Lichtlen- 

kungslamellen zu erhalten (in der Gra- 

fik blau dargestellt).

106
Burgen und Schlosser 2/2002



Berichte

Die Grundrissorganisation sieht eine 

Teilung des jeweiligen Geschosses in 

zwei Halften vor. Das ist zum einem 

die westliche Halfte, in der der so 

genannte Festkern mit Treppenhaus 

und Toilettenbereich untergebracht 

sein soli (in der Grafik hellgrau). Zum 

anderen sind in der bstlichen Halfte 

die eigentlichen Btiroraume vorgese- 

hen (in der Grafk dunkelgrau).

Die Organisation sieht wie folgt aus: 

Erdgeschoss:

Empfangsbereich und Archiv, 

erstes Obergeschoss:

zwei Btiroraume und ein Belichterraum, 

zweites Obergeschoss:

ebenfalls zwei Btiroraume und ein 

Konferenzzimmer,

drittes Obergeschoss:

Saal mit Vor- und Wartebereich, 

viertes Obergeschoss:

Appartement mit Gastebereich (die- 

ser Raum lasst sich durch verschieb- 

Anmerkungen

Die Beitrdge von B. Rudolph und J. Feustel 

sowie Menno Mennenga entstanden vonein- 

ander unabhdngig. Inhaltliche Unterschie- 

de sind daher unvermeidbar.

1 Gerhard Werner, Geschichte der Stadt 

Saalfeld, Bd. 1, Urkundensammlung 2, ab 

899.

2 Wie Anm. 1, Urkundensammlung 8, ab 

1007.

3 Wie Anm. 1, Urkundensammlung 24, 

nach 1125.

Berichte

Huflar - ehemaliger reichsrit- 

terschaftlicher Sitz an der 

bayerisch-thuringischen 

Grenze in der Rhon

Nbrdlichste Siedlung im heutigen 

Bayern

Das Gut Huflar gehbrt zur GroBge- 

meinde Fladungen, der es 1972 im 

Zuge der Gebietsreform zusammen 

mit Leubach eingegliedert wurde. Es 

liegt abseits, nur tiber eine StichstraBe 

von Oberfladungen her erreichbar, am 

Anstieg zur Hochrhbn. Im ehemali- 

gen Areal des Gutshofes sind noch 

drei Hauser bewohnt, die mit den 

bare Fenster auch als Loggia nutzen). 

Die gesamten Innenwande wurden - 

wie die Fassade - als filigrane Stahl- 

Glas-Konstruktion angedacht, um ei- 

nen offenen Raumeindruck zu erhal- 

ten und mehr Licht durch das Gebaude 

zu lassen. Die Trennwande zwischen 

den einzelnen Btiroraumen sind ver- 

schiebbar, um die RaumgrbBen den 

jeweiligen Bedtirfnissen anzupassen. 

Nur fur Sanitarraume und ftir Berei- 

che, wo es aus Sieht des Brandschut- 

zes notwendig ist, wurde massives 

Mauerwerk vorgesehen.

Bei alien Obergeschossen besteht die 

Moglichkeit, einen Terrassenbereich 

zwischen der Ostfassade des Neubau- 

es und des Altbaues zu betreten. Der 

Betrachter bekommt sowohl in den 

Btiroraumen als auch in den Terras- 

senbereichen einen Eindruck von den 

Proportionen des historischen Raum- 

geftiges.

Fazit

Mit der dargestellten Arbeit sollen ei- 

nige Aspekte vom Umgang mit histo- 

rischer Bausubstanz aufgezeigt wer- 

den. In Zeiten knapper Haushaltsmit- 

tel kann es notwendig sein, fur Bau- 

denkmale einc Nutzung zu finden, die 

deren Erhalt auf Dauer sichert.

Durch eine Beschrankung des Neubau- 

es in Form und Material wird dem hi

storischen Baukbrper der der ihm ge- 

biihrende Respekt entgegengebracht.

Die Leitlinien der fiktiven Nutzung 

konnten in Variation auch auf andere 

Objekte tibertragen werden. Man soll- 

te allerdings bei jeder Nutzung von 

Baudenkmalen deren Notwendigkeit 

tiberprtifen und die Individualitat des 

Objekts erkennen und erhalten.
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landwirtschaftlichen Nutzbauten und 

dem Gartenland groBenteils noch von 

einer alten Mauer umschlossen wer

den. An der hbchsten Stelle steht nach 

seiner Sanierung heute wieder das 

„Alte Schloss“ der Freiherren von der 

Tann im Blickpunkt.

Die Gemarkung des Gutsbesitzes 

schlieBt an thtiringisches Gebiet an; 

einst lag sie zwischen den Territorien 

des Hochstifts Wurzburg und der 

Grafschaft Henneberg, spater Sach

sen-Weimar. Huflar war auch henne- 

bergisch-sachsisches Lehen; enge Be- 

ziehungen bestanden zum protestanti- 

schen Melpers. Dass es im Rahmen 

der territorialen Neugliederung am 

Beginn des 19. Jahrhunderts trotzdem 

bayerisch wurde, steht mit seinem 

Status als reichsritterschaftlicher Be- 

sitz im Zusammenhang. Zunachst von 

Bayern beansprucht, kam es 1806 

zum neu gebildeten GroBherzogtum 

Wtirzburg. Mit dem Eintritt in den 

Rheinbund wurden diesem alle Ho- 

heitsrechte in den Gebieten der 

Reichsritter zugesprochen. Mit der 

Auflbsung des GroBherzogtums kam 

Huflar dann 1814 endgiiltig zu Bay

ern1 2.

Abriss der geschichtlichen 

Entwicklung

Von ihrem gleichnamigen Stammsitz 

ausgehend, hatten die Herren von der 

Tann schon bald damit begonnen, ih- 

ren Einflussbereich tiber die Hoch- 

rhon hinaus nach Stiden zu erweitern. 

So besaBen sie auch die Halfte der 

Siedlung Streu am Ursprung des
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