
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.
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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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Abb. 1. Gut Huflar, Luftaufnahme, heutiger Zustand. (Foto: Besitz B. Kompe, 

Huflar).

Fliisschens, die wie mehrere Orte in 

der Rhbn um 1450 zur Wiistung wur

de2. Am Ende des Jahrhunderts setzte 

eine Wiederbegriindungsphase durch 

die Reichsritter ein; Huflar wurde 

wohl in diesem Zusammenhang von 

den Freiherren von der Tann auf einem 

Teil der Wiistung Streu angelegt3. Sitz 

des Geschlechts war Nordheim vor 

der Rhbn, wo Conrad, der 1550 hier

Abb. 2. Verfallene Bastion imNordwes- 

ten der Ringniauer als Beispielfiir den 

Bauzustand vor der Restaurierung 

(Foto: A. Schoffl, Dittelbrunn).

verstarb und beigesetzt wurde, zum 

Begriinder der Linie ,,zu Nordheim“ 

wurde. In einer Besitzteilung 1586 

erhielt sein jiingerer Sohn Hans Mel

chior u. a. Huflar. Er baute es zu einem 

befestigten Sitz aus und wurde 

Stammvater der Linie „von der Tann 

zu Huflar“. Wahrend des DreiBigjah- 

rigen Krieges wurde dann das Gut fur 

einige Jahre aufgegeben, doch ab 

1649 durch Otto Hermann wieder be- 

wohnt. Sein Bruder Caspar Adam 

nahm eine Stiftung fur die protestanti- 

sche Kirche in Melpers vor, womit die 

von der Tann das dortige Patronats- 

recht erhielten. Um 1750 begannen 

die Arbeiten am Bau des ,,Neuen 

Schlosses“. Carl Friedrich von der 

Tann verkaufte schlieBlich 1805 im 

Rahmen einer VerauBerung aller 

seiner Besitzungen in der Rhbn Huflar 

an die Freiherren von Boineburg zu 

Eengsfeld4, nachdem er zuvor noch 

mehrere Untertanenfamilien hier an- 

gesiedelt hatte5. Zuniichst als gemein- 

schaftlicher Besitz mehrerer Boine- 

burgs verbleibend, wurde das Gut spa- 

testens 1844 zum standigen Wohnort 

eines Miteigentiimers, des kgl. preu- 

Bischen Eeutnants a. D. Albert von 

Boineburg. Nach seinem Tode im Jahr 

1858 trat Sigmund Graf von Boine

burg auf Gehaus das Erbe an und 

brachte bald den gesamten Besitz an 

sich6. Fiirihn scheint jedoch lediglich 

der Wald von Interesse gewesen zu 

sein7. Nach wenigen Jahren trennte er 

sich von Huflar, das 1877 durch Kauf 

fur 49 000 Mark bei Ubernahme einer 

fast gleich hohen Hypothek an den 

biirgerlichen Karl Kompe, „Gutsbe- 

sitzer in Willmars“8, iiberging. Von 

seinen Nachfahren wird das ehemali- 

ge Rittergut bis heute land- und forst- 

wirtschaftlich genutzt.

Zur Baugeschichte

Auf einem Wappenstein an der Ein- 

fahrt findet sich unter einem Allianz- 

wappen ein Hinweis auf den von Hans 

Melchior von der Tann und seiner 

Ehefrau Cordula9 vorgenommenen 

Ausbau von Huflar. Nur noch liicken- 

haft lasst sich die Inschrift entziffem: 

Anno (1587 bis 1599) haben diese 

beide Eheleudt diese Hofestadt mitt 

Haus Scheuren und Richtmauren und 

allem mit Gottes Hiilff gebaudt. Das 

Gutsareal wurde mit einer geschlosse- 

nen Bruchsteinmauer umgeben, wie 

es auch in den umliegenden Orten in 

der Periode derWiistungengeschehen 

war10. In die annahemd quadratische 

Ummauerung waren an drei Ecken 

Rundbastionen eingefiigt, nach Siid- 

westen waren die aufragenden Wirt- 

schaftsgebaude Bollwerk. Die Scheu- 

nen und Stallungen - am Rundbogen 

liber einer Einfahrt ist die Jahreszahl 

1598 angebracht - erstreckten sich 

fast an der gesamten Siidseite entlang. 

In der Nordostecke wurde bis 1599 

das Schloss errichtet. Es entstand ein 

architektonisch niichtemer zweige- 

schossiger Rechteckbau mit hohem 

Satteldach, der vom Typus her einem 

Verwaltungsbau entspricht. So fehlte 

auch im Inneren ein Saal. Die Raume 

lagen an drei Seiten um zwei Mittel- 

dielen, die durch eine offene Treppe 

miteinander verbunden waren. Der 

Bau war in seiner Gesamtflache unter- 

kellert. Hangwarts erfolgte ein zusatz- 

licher zweigeschossiger Anbau - 

mbglicherweise ein Kapellenbau.

Wie die im Rahmen der Sanierung 

durchgefiihrten Untersuchungen er- 

gaben, wurden am Schlossbau seit sei

ner Entstehung einzelne Reparatur- 

maBnahmen, aber kaum Umbauten 

vorgenommen, sieht man von einer 

Veranderung der Dachkonstruktion 

im nordbstlichen Binderfeld ab11. Die 

Zeit des DreiBigjahrigen Krieges 

iiberstand das Schloss offensichtlich 

ohne groBe Schaden, wahrend die 

Besitzungen der von der Tann in 

Nordheim verwiistet, jedoch bald 

wiederhergestellt wurden. Huflar
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wurde sicher zeitweise nur als Jagd- 

sitz genutzt. Nach der Errichtung des 

„Neuen Schlosses11 diente das alte le- 

diglich als Nebengebaude, wurde im 

19. Jahrhundert gelegentlich von Ein- 

zelpersonen bewohnt12 und schlieB- 

lich als Lagerraum fiir den landwirt- 

schaftlichen Betrieb verwendet.

Uber die Errichtung des „Neuen 

Schlosses11 liegen wenige gesicherte 

Aussagen vor. Wahrscheinlich geht 

sie auf Otto Engelhardt, den Sohn des 

Kirchenstifters in Melpers, zuriick, 

der 1749 verstarb. Er hatte in Huflar 

gewohnt, sein Sohn sollte sich als 

Offizier in Schlesien einkaufen13. Ei- 

nem undatierten Plan zufolge lag der 

Neubau mit rechteckigem Grundriss, 

der in der Grundflache nur wenig 

kleiner als das „Alte Schloss11 war, 

mit der Front nach Westen unterhalb 

des alten Baues im heutigen Garten 

und war in die Ummauerung einbezo- 

gen. Zwei aus dem Schloss stammen- 

de Rokokotapeten lassen darauf 

schlieBen, dass das Innere im Stil der 

Zeit ausgestattet war. Sie zeigen ein 

adeliges Paar, den Herrn mit einem 

Jagdfalken, die Dame mit Sichel und 

Ahren in der Hand. Die Personen 

wurden als „Baron und Baronin von 

der Tann11 identifiziert14.

Trotz Verkaufsplanen fanden um 

1800 weitere bauliche Veranderun- 

gen statt: Die Hofeinfahrt mit Tor 

wurde neu gestaltet, in die Mauer ne- 

ben der Einfahrt und die Schlossfas- 

sade wurden Wappensteine eingelas- 

sen, die an Hans Melchior und seine 

Frau erinnem. Die Bastion neben dem 

„Neuen Schloss11 wurde aufgestockt 

und zu einem Gartenpavillon umge- 

baut15. Moglicherweise fand schon 

damals die Umwandlung der Bastion 

neben dem „Alten Schloss11 in ein 

Backhaus statt. Fiir die neuen Bewoh- 

ner - 1809 insgesamt 16 Familien- 

oberhaupter16 - wurden zudem durch 

den Bau von „einstbckigen“ Behau- 

sungen Wohnmoglichkeiten geschaf- 

fen17.

Die Ubemahme des Gutes durch die 

Freiherren von Boineburg fiihrte im 

Lauf der Zeit zu einem Niedergang in 

Huflar; viele Bewohner verlieBen das 

Gut, und als Albert von Boineburg 

1858 starb, verbdete es. Um 1870 

wurde das „Neue Schloss11, fiir das es 

keine Verwendung mehr gab, auf Ab- 

bruch nach Kaltennordheim verkauft.

Abb. 3. Mitteldiele im Obergeschoss mit Rundholzstiitze, Karnin und Fachwerk- 

trennwand (Foto: O. Schramm, Schweinfurt).

Karl Kompe iibemahm 1877 ein im- 

mer noch ansehnliches Gut, auch 

wenn es einige Jahre nahezu verlassen 

gestanden hatte. Neben dem Rentver- 

walterhaus und dem „Alten Schloss11 

werden im Kaufvertrag zwei weitere 

Wohngebaude aufgefiihrt. AuBer 

Scheune, Stallungen und Wagenremi- 

se gab es ein Brauerei- und ein Brannt- 

weinbrennereigebaude. Als sich spa- 

ter die Familie verzweigte, wurde das 

als Wohnhaus verwendete Rentver- 

walterhaus um einen Flugel erweitert. 

Einzelne Gebaude wurden, den Erfor- 

demissen des Betriebs entsprechend, 

im Laufe der Zeit abgerissen, ein 

Wohnhausneubau kam hinzu. Trotz- 

dem wird das Gut in seinem Bild wei- 

terhin von den Bauten der Freiherren 

von der Tann gepragt.

Gegliickte Restaurienmgs- und 

Sanierungsmafinahmen

Gerade ein Teil dieser historischen 

Bausubstanz verfiel bis vor wenigen 

Jahren zusehends. Die Ringmauer 

war stellenweise schon eingestiirzt; 

wo sie noch annahernd ihre urspriing- 

liche Hbhe hatte, wirkte sie auBerst 

instabil. Sie verschwand unter Efeu 

und dem Blatterdach von B aumen und 

Strauchem. Der Gartenpavillon, der 

letztmalig in den fiinfziger Jahren er- 

neuert worden war, erwies sich als 

dringend sanierungsbediirftig.

Das „Alte Schloss11 schlieBlich drohte 

einzustiirzen. Sein Westgiebel neigte 

sich nach auBen, die Fassade zeigte 

bedenkliche Risse. Das Dach war 

schadhaft, die Fenster nur noch teil- 

weise erhalten, so dass Feuchtigkeit 

nach innen dringen konnte. Treppen 

und Boden waren kaum noch zu bege- 

hen.

Im Jahr 1994 ergriffen die Besitzer die 

Initiative zur Rettung der alten Bau

substanz mit Unterstiitzung durch das 

Bayerische Landesamt fiir Denkmal- 

pflege. Mauer und Gartenpavillon 

konnten restauriert, das Schloss einer 

Bestandssicherung unterzogen wer

den. Bei der Freilegung der Mauer 

nach der Rodung des Gelandes stieB 

man auf die Fundamente des „Neuen 

Schlosses11, die in einem kleinen 

Stuck sichtbar erhalten wurden. An 

der emeuerten Ringmauer ist die Be- 

grenzung des Baues zu erkennen, 

zwei ehemalige Kellerfenster sind in 

sie eingelassen. Die Ummauerung aus 

vermorteltem Bruchstein wurde unter 

Einbeziehung eines vor einigen Jah

ren restaurierten Abschnittes auf einer 

Lange von etwa 150 m wieder aufge- 

fiihrt. Ihre Hbhe schwankt von ca. 1 m 

bis 2,50 m, das vorhandene Material 

lasst darauf schlieBen, dass sie friiher 

deutlich hbher war. Von der Anbin- 

dung an die Scheunen reicht der gesi

cherte Teil bis zur Bastion am „Alten 

Schloss11, die teilrestauriert wurde. 

Dach, Treppenvorbau und das acht- 

eckige Obergeschoss des Gartenpavil- 

lons wurden fast vollig erneuert, ein-
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heitliche Sprossenfenster eingesetzt. 

Den Witterungseinfliissen hatte nur 

der Unterbau, der Sockel der Bastion 

aus dem ausgehenden 16. Jahrhun- 

dert, standgehalten.

Langwierig, problembeladen und auf- 

wendig gestalteten sich die Arbeiten 

am „Alten Schloss“, wo mit dem Ab- 

schluss des ersten Bauabschnitts ein 

Zwischenzustand erreicht ist. Bis 

Ende 2000 wurden in die Bestandsi- 

cherung 510 000 DM investiert; etwa 

80% der Summe konnten aus Forder- 

mitteln liber das Landesamt fur Denk- 

malpflege, die Regierung von Unter- 

franken und den Landkreis Rhbn- 

Grabfeld finanziert werden. Zudem 

miissen die betrachtlichen Arbeits- 

leistungen der Eigentiimer gesehen 

werden.

Die bauvorbereitende Freilegung und 

Sauberung des 12 x 23,50 m groBen 

Schlosses gab den Blick auf viele De

tails frei. Erst jetzt wird deutlich, wie 

tief der Baugrund am ansteigenden 

„Schlossberg“ ausgehoben, wie hoch 

hangwarts die Stiitzmauer gezogen 

werden musste. Spater vermauerte 

seitliche Zugange und ehemalige Ab- 

orterker an der Riickwand wurden 

wieder sichtbar. Erste Arbeitsschritte 

galten der Sanierung des Daches und 

der Sicherung der AuBenmauern. Das 

hohe Satteldach, in das zwei Zwi- 

schenbbden eingezogen waren, hat 

noch seinen nahezu unveranderten 

Dachstuhl aus der Zeit der Erbauung. 

Spatere Anderungen wurden lediglich 

oberhalb des Anbaues vorgenommen. 

Es handelt sich um eine liegende 

Stuhlkonstruktion mit gezapften Kehl- 

balken, zweifach geriegeltem Wind

verband mit sich nicht uberkreuzen- 

den RispenW Stellenweise musste 

schadhaftes Eichengebalk ersetzt 

werden. Dafiir wahlte man Reparatur- 

hblzer, die sich in Alter, Struktur, Far- 

bigkeit und Holzart dem Original an- 

passen. Das Dach wurde neu gedeckt, 

an der Vorderseite mit neuen franki- 

schen Rinnenziegeln, an der Riicksei- 

te mit den noch verwendbaren ur- 

spriinglichen Falzziegeln. Die alte 

Wetterfahne wurde wieder auf den 

First gesetzt.

Die AuBenmauem aus Bruchstein 

wurden durch Ringanker, die im Be- 

reich der Geschossabgrenzungen ver- 

schraubt sind, verspannt und gesi- 

chert. Risse im Mauerwerk wurden 

verpresst. So weit wie moglich wur

den bei der Emeuerung der Sprossen

fenster die alten Rahmen verwendet, 

im ersten Stock konnte sogar ein Rhb- 

ner Schiebefenster erhalten werden. 

Der Naturstein der Fenstergewande 

und des schmucklosen Portals wurde 

restauriert und konserviert. Der Wap- 

penstein an der Fassade, der deutliche 

Verwitterungsspuren zeigt, wurde ent- 

sprechend behandelt. Durch eine Neu- 

verlegung der steilen Steintreppe und 

die Sicherung ihrer Mauereinfassung 

ist heute der groBe Keller wieder be- 

gehbar. Die Treppe wurde in Anleh- 

nung an eine friihere Konstruktion 

liberdacht. Das Rundbogenportal, auf 

dem die Uberdachung saB, wird dem- 

nachst aufgerichtet werden. Durch die 

Freilegung der alten Dranagen soil der 

Keller austrocknen. Bei den anfallen- 

den Erdarbeiten konnte eine schmale 

Steintreppe, die in den Anbau fiihrt, 

freigelegt werden.

Das Innere, in dem bisher lediglich 

einzelne Arbeiten zur Erhaltung des 

Bestandes vorgenommen wurden, 

vermittelt ein klares Bild aus der Zeit 

des Schlossbaues. Die raumliche 

Gliederung ist unverandert. Um die 

beiden Mitteldielen, die jeweils eine 

dekorative Rundholzstiitze unter dem 

Unterzug in der Mitte haben, liegen 

Raume von unterschiedlicher GroBe. 

Wie die Holzuntersuchung ergab, 

wurde die untere Diele durch eine 

Plananderung wahrend des Baues zu- 

gunsten eines zusatzlichen Raumes 

verkleinert. Fast alle Trennwande ha

ben Sichtfachwerk, die Gefache sind 

bzw. waren mit Bruchstein ausgemau- 

ert und verputzt. Das Eichenholz war 

in dunkelgrauer Farbe gefasst; stellen

weise finden sich Reste von Wandbe- 

malung. Streichbalken und Unterziige 

sind profiliert oder mit Zahnschnitt- 

motiv verziert.

Nach einem dendrochronologischen 

Gutachten wurde eine der Blockstu- 

fen der Treppe zum Dachgeschoss auf 

1649 datiert. Fraglich ist, ob es sich 

hier um eine UmbaumaBnahme oder 

nur eine Reparatur nach den Zerstb- 

rungen im DreiBigjahrigen Krieg han- 

delte, als die von der Tann wieder nach 

Huflar zuruckkehrten. Als die Familie 

Kompe das Gut iibemommen hatte, 

wurden 1878/79 im Obergeschoss 

zwei Nadelholzunterziige eingepasst. 

Dies geschah wohl im Zusammen- 

hang mit der Anderung der Dachkon- 

struktion19.

Im Untergeschoss lagen Wirtschafts- 

und wahrscheinlich auch Gesinderau- 

me, von der Kiiche im linken Teil 

fiihrte eine Treppe, die noch erkenn- 

bar ist, zu einem Ausgang ins Freie. 

Die Funktion des groBen Raums 

rechts der Diele ist noch ungeklart. 

Ein ungewbhnlich breites Rundbo

genportal, das offensichtlich schon 

friih zugemauert wurde, fiihrte neben 

einer Tur in den Anbau; durch ein 

etwas schmaleres Portal gelangte man 

seitlich ins Freie. Geheizt wurde der 

Raum durch einen der beiden Kamine, 

die von der Diele nach oben fiihrten. 

An einer Feuerstelle mit Bruchstein- 

gewande sind noch Schwarzungsspu- 

ren sichtbar. Der Wohnbereich lag im 

Obergeschoss, in drei kleineren Rau- 

men ist jeweils ein Zugang zu einem 

Aborterker erkennbar. Auch von die- 

sem Geschoss aus gab es eine Verbin- 

dungstiir zum Anbau. Die zentrale 

Diele wirkt heute noch ansprechend. 

Hier zeigt das Fachwerk der Trenn

wande die schwungvolle Form der mit 

N asen besetzten Feuerbbcke. Der pro- 

filierte Mittelbalken, der von einer 

schlanken Saule gestiitzt wird, hat 

beidseitig an den Wandabschliissen 

Winkelhblzer untergesetzt, in die in 

eine Schildform Monogramme, die 

Jahreszahl 1596 und vermutlich ein 

Zimmermannszeichen eingeschnitzt 

sind. Auf der linken Seite hat sich eine 

Steinesse, auf der rechten ein Steinka- 

min erhalten.

Ausblick

Die bisherigen BaumaBnahmen in 

Huflar gestalteten sich schwierig und 

langwierig, doch konnte alte Bausub- 

stanz gerettet werden. Es gelang, ein 

sichtbares und nachvollziehbares Bei- 

spiel fur ein ehemaliges Rittergut und 

seine bauliche Entwicklung zu geben. 

Es bleibt zu hoffen, dass in nicht allzu 

groBer Feme eine Restaurierung des 

„Alten Schlosses“ sowie seine bereits 

angedachte Nutzung moglich sein 

werden.

Jorg Schoffl
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Besitzes, in: Miscellanea Suinfurtensia 

Historica IX (Veroff. des Historischen 

Vereins Schweinfurt), Schweinfurt 1989. 

Der Problemkreis wurde in anderem Zu- 

sammenhang ebenfalls aufgegriffen in: K. 

Th. Lauten Die Entstehung der Exklave 

Ostheim vor der Rhbn, in: Zeitschrift des 

Vereins fur thiiringische Geschichte und 

Altertumskunde, Bd. 35, Jena 1941, S. 

101-132.

2 Das Gebiet um Fladungen war im Hoch- 

mittelalter dicht besiedelt. Mit dem allge- 

meinen Siedlungsschwund seit der ersten 

Halfte des 14. Jahrhunderts entstanden ab 

etwa 1400 auch hier Wiistungen, wofiir u. 

a. auch die klimatische Entwicklung mit 

ausschlaggebend gewesen sein kann. 

Streu wurde spatestens 1451 zur Wus- 

tung. Vgl. R. E. Lob, Die Wiistungen in der 

bayerischen Rhbn und des nord-westli- 

chen Grabfeldes und ihre Bedeutung fiir 

die Periodisierung der Kulturlandschafts- 

geschichte (Mainfrankische Studien, Bd. 

1), Wiirzburg 1978. Hinweise auf Streu: S. 

180 f.

3 Ebd., S. 82, 181.

4 Genealogisches Handbuch des Adels, 

Freiherrliche Hauser A VII, Limburg/ 

Lahn 1970, S. 451-177. -H. Korner, Die 

Herren von der Tann auf Nordheim vor der 

Rhbn, in: Nordheim v. d. Rhbn 789-1989, 

Festschrift zur 1200-Jahrfeier, o. O. 1989, 

S. 53-64.

5 Um 1806 hatte Huflar 11 Hauser und 50 

Einwohner. Der Besitz bestand aus 160 

Morgen Acker, 7 Morgen Wiese, 600 

Morgen Wald: s. E. Riedenauer, Besitz 

und Rechte des frankischen Adels um 

1806 im Raum des Kurfiirstentums Wurz

burg, in: Jahrbuch fiir frankische Landes- 

forschung, Bd. 46, Jg. 1986, S. 156.

6 Korrespondenz der Rentverwaltung Huf

lar, 1844-49; einzelne Briefe und Berich- 

te, Privatbesitz.

7 Vgl. Wirtschaftsbuch von dem Graflich 

von Boineburg’schen Gutsforste zu Huf

lar mit Wirtschaftsplan, Erstes Wirt- 

schaftsjahr 1865, Privatbesitz. Nach den 

Ausfiihrungen sollte der Huflarer Wald 

(127 ha) mit System nach modemen forst- 

wirtschaftlichen Erkenntnissen bewirt- 

schaftet werden.

8 Kaufvertrag zwischen Wilhelm GoBlar, 

Rentmeister zu Weilar, als Generalbevoll- 

machtigter des Sigismund Graf zu Boine- 

burg-Lengsfeld und Karl Kompe, 

7.5.1877, Privatbesitz.

9 Hans Melchior war in zweiter Ehe seit 

1585 mit Cordula von Haun aus Burghaun 

verheiratet. Das Allianzwappen zeigt den 

Widder der von Haun neben der springen- 

den Forelle der von der Tann.

10 Lob, a. a. 0., S. 46.

11 Nadelholzunterziige von 1878/79 wurden 

in diesem Zusammenhang im an die Ka- 

pelle anschlieBenden Raum im Oberge- 

schoss verwendet; s. Otto-Friedrich Uni- 

versitat Bamberg, Baugeschichte-Sied- 

lungsgeschichte, Dendrochronologischer 

Bericht Fladungen SchloB Huflar, 14.7. 

1997.

12 Aus einem Schreiben des Rentverwaiters 

HoBfeld in Huflar vom 20.11.1849 (Pri

vatbesitz) geht hervor, dass damals ledig- 

lich A. Maria Mihm, die offensichtlich aus 

einer der um 1800 hier angesiedelten Fa- 

mil ien kam, das Alte Schloss bewohnte. 

Bis um 1900 soli dann eine alleinstehende 

Frau, der die von Boineburgs Wohnrecht 

auf Lebenszeit zugestanden hatten, hier 

gelebt haben.

13 Korner, a. a. O., S. 62.

14 Die Tapeten gehbrten bis 1990 zum Be

stand des Museums in Dermbach, wurden 

von dort aber entwendet. Vgl. Kartei des 

Museums. Das „Neue Schloss" wurde um 

1870 von Johannes Danner aus Kalten

nordheim auf Abbruch gekauft und in of

fensichtlich abgeanderter Form wieder in 

Kaltennordheim, heuteAugust-Bebel-Str. 

24, aufgebaut. Im Gastraum der schon hier 

vom Kaufer eingerichteten Gaststatte 

hangt noch ein Olbild aus Huflar, das eine 

Szene aus einer Sage darstellen soil (Mad- 

chen in Ketten, eine am Boden liegende 

Krone).

15 M. Petzet/Bayrisches Landesamt fiir 

Denkmalpflege (Hrsg.), Denkmaler in 

Bayern, Bd. VI, Unterfranken, Miinchen 

1985, S. 258.

16 Verzeichnis des Accisen-Surrogats zu 

Huflar, 27.4.1809, Privatbesitz.

17 S. Korrespondenz der Rentverwaltung 

Huflar, a. a. O.

18 S. Dendrochronologischer Bericht Fla

dungen Schloss Huflar, a. a. O.

19 Ebd?

Ausstellungen

Ein gebauter Traum - Das 

Computermodell Schloss 

Stolzenfels

„ Gebaute Traume - Der Geist der 

Romantik in der Architektur“ 

03. Juli bis 17. November 2002, 

tdglich 9.30 bis 17.00 Uhr, am 

Wochenende von 9.00 bis 17.00 Uhr 

Informationen: Tel. 0261-97030. 

www. landesmuseumkoblen~. de

Die Ausstellung „Gebaute Traume - 

Der Geist der Romantik in der Archi- 

tektur“, die am 03.07,2002 im Lan- 

desmuseum Koblenz auf der Festung 

Ehrenbreitstein erbffnet wurde, the- 

matisiert Erhaltung und Wiederauf- 

bau mittelalterlicher Burgen am Mit- 

telrhein wahrend des 19. Jahrhun

derts. In diesem Jahrhundert erlebte 

das Mittelrheintal eine groBe Bllite 

und erfuhr durch zahlreiche BaumaB- 

nahmen eine Gestaltung, die noch 

heute die Vorstellung vom romanti- 

schen Rhein pragt.

Eine wichtige Rolle fiir die Entwick

lung der neumittelalterlichen Ausge- 

staltung von historischen Bauten 

spielten die Burgen, die fiir das preu- 

Bische Kbnigshaus wiederaufgebaut 

wurden. Nachdem das Mittelrheintal 

1815 preuBisch geworden war, bot 

sich dem Kbnigshaus in den zahlrei- 

chen Burgruinen eine Mbglichkeit, 

auch durch herausragende Bauvorha- 

ben ihre Prasenz am Rhein zu artiku- 

lieren. Die erste Burgruine, die fiir die 

preuBische Kbnigsfamilie wiederauf

gebaut wurde, war die Fatzberg bei 

Trechtingshausen. Sie wurde zwi

schen 1825 und 1829 wiedererrichtet 

und erhielt den Namen Rheinstein. 

Das grbBte Vorhaben dieser Art be

stand jedoch im Wiederaufbau der 

Burgruine Stolzenfels bei Koblenz 

zwischen 1835 und 1845. Die dritte 

Burgruine, die fiir das preuBische Kb

nigshaus umgestaltet wurde, war Burg 

Sooneck bei der Gemeinde Nieder

heimbach. Sie wurde zwischen 1842 

und 1861 als Jagdburg ausgebaut.

Innerhalb dieser drei preuBischen 

Bauprojekte nimmt Schloss Stolzen

fels (Abb. 1) eine herausragende Stel- 

lung ein, nicht zuletzt wegen seiner 

GrbBe. Die Nahe zur Stadt Koblenz 

und die malerische Lage im sich in 

diesem Bereich aufweitenden Mit

telrheintal unterstreichen diese Rolle. 

Daher wurde die Anlage, die sich im 

Besitz des Bundeslandes Rheinland- 

Pfalz befindet, fiir die Erarbeitung ei- 

nes Computermodells ausgewahlt. 

Dariiber hinaus gaben die zahlreich 

erhaltenen und sich gegenseitig er- 

ganzenden Quellen zur Wiederauf- 

baugeschichte des Schlosses den An- 

stoB, ein Computermodell von Stol

zenfels herzustellen. Mit seiner Hilfe 

sollen die unterschiedlichen Materia- 

lien zusammengefiihrt und zueinan- 

der in Bezug gesetzt werden. Ziel ist 

es, dem Besucher der Ausstellung eine 

Beschaftigung mit dem Phanomen 

Schloss Stolzenfels zu ermbglichen, 

in dem er die einzelnen Quellen be- 

trachten und mit der gebauten Archi- 

tektur in Verbindung setzen kann.

Von besonderer Bedeutung fiir die 

Beschaftigung mit der Burgruine 

Stolzenfels und dem Wiederaufbau ist
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