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D I E E R F A S S U N G D E R O R A N G E R I E N I N D E U T S C H L A N D 

Im Mai d e s J a h r e s 2005 er
re ichte mich d i e Anf rage 
e ine s Archi tek t l i rbüros a u s 
d e m n o r d h e s s i s c h e n Kas
sel: Man sei mit d e r Sanie
r u n g d e r O r a n g e r i e in Alt-
m o r s c h e n - H a y d a u b e a u f 
tragt, e ine r k le inen G e 
m e i n d e im nörd l i chen Hes
sen (Abb. 1). Von d i e se r 
O r a n g e r i e wisse m a n ledig
lich, d a s s s ie 1695 im Zuge 
d e r Umges t a l t ung e ine s 
e h e m a l i g e n Klosters /.um 
Jagdsch lo s s d e s Landgrafen 
Karl von H e s s e n err ichtet 
w u r d e . Für d i e B e a n t r a g u n g von Fördermi t te ln wäre e s 
n u n v o n In te resse , o b d i e O r a n g e r i e e i n e d e r ältesten bzw. 
die ä l tes te n o c h e rha l t ene O r a n g e r i e in Hessen sei. 

N u n lassen sich d i e Orange r i en im Bundes l and Hessen 
recht gut ü b e r s c h a u e n , viel in teressanter war d a h e r d i e Fra
ge, w i e sich d i e H a y d a u e r O r a n g e r i e inne rha lb Deutsch
lands e i n o r d n e n lässt. Auch w e n n unser Projekt d e r flä
c h e n d e c k e n d e n Inventar is ierung der Oranger ien in Deutsch
land n o c h im Ents tehen begr i f fen ist und viele Lücken auf
weist , l ieß sich die Antwort auf e ine so lche Frage d o c h 
recht zügig f inden : Bei d e r Oranger i e in Al tmorschen-Hay-
dau handel t es sich n a c h derzei t iger Kenntnis u m d e n 
äl testen, w e i t g e h e n d unveränder t e rha l tenen Bau d ieses 
T y p u s in Deu t sch l and . 

Nach d i e s e m k le inen Beispiel d e s prak t i schen Nutzens 
u n s e r e r Arbeit n u n a b e r zu d e m .Situationsbericht übe r d i e 
Erfassung d e r Orange r i en in Deutsch land . Ich w e r d e versu
chen , d e n derze i t igen Stand d e s Projektes darzuste l len, Be
griffe zu klären u n d im Fo lgenden e ine k le ine Auswahl von 
O r a n g e r i e b a u t e n in d e u t s c h e n Gär ten vorstel len. 

Die Erfassung d e r Oranger ie - u n d G e w ä c h s h a u s b a u t e n in 
Deu t sch land beschäft igt d e n Arbeitskreis Orange r i en seit 
se iner G r ü n d u n g vor 25 J a h r e n , d e n n o h n e die Kenntnis 
d e r G e b ä u d e u n d P f l a n z e n s a m m l u n g e n hä t te d e m Verein 
s eh r ba ld die Arlxntsgrundlage gefehl t . En t sp rechend se iner 
Sa tzung unters tü tz t u n d förder t er d i e Erforschung, Wieder
hers te l lung, Unte rha l tung u n d Pflege historischer Orange 
rien, G e w ä c h s h ä u s e r und zugehör ige r Anlagen. 

Seit n u n m e h r 10 J a h r e n betreibt unse r Arbeitskreis d ie 
sys temat i sche Inventar i s ie rung der Orange r i en u n d Ge
wächshäuse r . In m ü h s a m e r Kleinarbeit, i m m e r e h r e n a m t 
lich u n d in d e r Freizeit, h a b e n wir inzwischen n i n d 600 
O r a n g e r i e n u n d G e w ä c h s h ä u s e r in Deu t sch land z u s a m 
m e n g e t r a g e n , von d e n e n u n g e f ä h r die Hälfte n o c h erha l ten 
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Abb. I Altmorscben-Haydau. Orangerie Südseile, Foto Balsam 1990 

ist. Die zunächs t in Listen 
o d e r auf Katasterblät tern 
von unte rsch ied l ichen Bear
be i te rn für jedes Bundes
land er fass ten Informat io
nen w e r d e n seit e in igen 
J a h r e n in e i n e Da t enbank 
e i n g e g e b e n . Unser Ziel ist 
es , hiermit zunächs t e inen 
Uberblick ü b e r d i e in 
Deu t sch l and err ichte ten 
u n d un te r U m s t ä n d e n in
zwischen w i e d e r vern ichte
ten Pf lanzenhäuser , ihre 
Ents tehungsze i ten u n d Be
sonde rhe i t en zu erhal ten , 

sie vergle ichen u n d e i n o r d n e n zu k ö n n e n . Die Oranger i en , 
von d e n e n hier d ie Rede sein soll, stellen a l so nur e inen Teil 
der Erfassung dar. 

Datenbank 

Unser Projekt ist im Ents tehen, dies sei n o c h e inmal betont . 
Vieles ist s chon intensiv bearbei te t , an a n d e r e n Stellen ist 
das Gegente i l d e r Fall. Unser Kenntn iss tand ist i m m e r n o c h 
ein s eh r f ragmentar i scher u n d d i e Beschäf t igung mit d e m 
T h e m a wirft häuf ig fast so viele Fragen auf w i e sie beant 
wor te t . Allein s chon auf die schl ichte Frage, w i e viele Oran
ger iebau ten d e n n n u n unse r Verzeichnis beinhal te t , k a n n 
ich zwar mit e iner Zahl an twor t en - 375 Orange r i en s ind es 
derzeit - s ie gibt j edoch nur Auskunf t ülx*r d e n m o m e n 
t anen Bear lx ' i tungss tand. Beispie lsweise füh r t e d i e - über
aus posi t ive - Tatsache, dass viele v e r s c h i e d e n e Bearbei ter 
d ie In fo rma t ionen z u s a m m e n t r a g e n , dazu , dass die Listen 
für die Bundes l ände r stark di f fer ieren. Dies hängt nicht nur 
mit d e r Gründl ichkei t u n d e i n e m jeweils b e s o n d e r e n Blick
winkel der Be t r e f f enden z u s a m m e n , s o n d e r n a u c h damit , 
dass sich die P rob l eme u n d Unschar fen d e s anfängl ich fest
ge leg ten Schemas erst bei d e r we i t e ren Arbeit da ran o f f en 
baren . 

Der D a t e n b a n k h a b e n wir zu Beginn f o l g e n d e Kriterien 
zu G r u n d e gelegt: 

N e b e n d e r g e n a u e n O r t s b e s t i m m u n g w e r d e n A n g a b e n 
z u m Bautypus , z u m Baujahr, d e r E ino rdnung nach Jahr
hunde r t u n d der Erhal tung d e s Baus erfragt. Z u d e m gibt es 
e i n e V e r k n ü p f u n g zur jeweil igen Einze lbeschre ibung , d ie 
d a n n a u c h Abb i ldungen u n d g e n a u e r e In fo rma t ionen be
inhaltet. Mit Hilfe dieser Verknüpfung kann d e m Mangel 
jeder Listenerfassung Ix 'gegnet w e r d e n , i n d e m a n dieser Stel
le Z u s a m m e n h ä n g e u n d Strukturen berücksichtigt werden . 
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Abb. 2 Kassel, Orangerieschloss in der Karlsaue, Foto Balsam 1995 

G e h e n wi r d i e e inze lnen Punk te n o c h e inmal g e n a u e r 
durch: Da gibt es zunächs t d e n (vermeint l ich) e indeu t ig zu 
b e a n t w o r t e n d e n Abfrage-Punkt d e r O r t s b e s t i m m u n g du rch 
die Fak to ren B u n d e s l a n d , Kreis u n d Stadt, d e r dazu dient , 
d i e O b j e k t e au f f i nden zu k ö n n e n . 

Die zwei te Rubrik, d ie Defini t ion d e s Bautypus , hat zahl
reiche T ü c k e n , d e r e n Tragwei te wir zu Beginn nicht e rkannt 
haben . Hierauf wi rd a n spä te re r Stelle e i n z u g e h e n sein. 

Da d a s Bau jahr nicht in j edem Fall exakt zu b e s t : m m e n 
ist, k a n n a u c h e ine Einschä tzung fü r d a s J ah rhunde r t der 
En t s t ehung e r fo lgen , ein Punkt , d e r sich recht gut h a n d h a 
b e n lässt. 

Die B e a n t w o r t u n g d e r nächs ten Frage: Ist d e r Bau erhal
ten? - ja o d e r ne in - e r forder t in vielen Fällen s c h o n w i e d e r 
e n t s c h i e d e n e s A b w ä g e n u n d müss t e eigent l ich differenzier t 
w e r d e n . G e h ö r e n zu e ine r -e rha l tenen Orangerie« a u c h er
ha l t ene Aussta t tungsdeta i ls - o h n e d i e d e r Bau ursprüngl ich 
nicht funkt ionier te (Beschattung, Belüftung, Fenster, Türen) -
ode r ist d e r e rha l t ene B a u k ö r p e r n a c h vol l s tändigem Um
bau aus re i chend? Auch bei e i n e m völlig ru inösen Bau fällt 
d iese Einschä tzung d u r c h a u s schwer . Hier ist es gu t , dass e s 
e ine we i t e r e Rubrik gibt, d ie n ä h e r e Er läuterungen zulässt. 
So k a n n d ieser Punk t in strittigen Fällen d u r c h a u s mit -er
halten" bean twor t e t w e r d e n u n d im Feld -nähere Informa
t ionen- e i n e Besch re ibung d e s Zus tands e r fo lgen . 

Unter d e r V e r k n ü p f u n g -nähere Informationen« ö f fne t 
s ich ein Formblat t , auf d e m n e b e n d e r Abb i ldung zunächs t 
n o c h e inma l ein -Steckbrief- d e s B a u w e r k s e r sche inen soll, 
d e r n e b e n d e r exak ten O r t s b e s t i m m u n g auch die Angaben : 
e rha l t en /ö f fen t l i ch zugänglich?; Baujahr ; Bauherr ; Archi
tekt , heu t i ge Nutzung; Li teratur /Quel len beinhal te t . Dieser 
Steckbrief ist d ie Vorarbeit für e i n e n Katalog d e r Orange r i en 
in Deu t sch land , der als Buch veröffent l icht w e r d e n soll. Zu
d e m k ö n n e n s o d a n n un te r d e m Titel -Wei te r führende Be
schreibung« die ve r sch i edens t en zusätz l ichen Informat io
nen n i e d e r g e s c h r i e b e n w e r d e n , w i e B a u b e s c h r e i b u n g u n d 
-geschichte , Ausstat tungsdetai ls , Lage im G a r t e n e n s e m b l e , 
A n g a b e n zu h is tor i schen Pf lanzenl is ten, Gär tnern , Archiva
lien u n d vieles mehr . 

Bautypologie 

Zurück zu d e n P r o b l e m e n bei d e r Defini t ion d e s Bautypus . 
Das In teresse d e s Arbei tskre ises g ing zunächs t von d e m 
seh r p rak t i schen U m g a n g mit d e n in his tor ischen Gär ten er-

Abb. 3 Residenz Würzburg, Historische Glashäuser im Südost-
Garten, Foto Balsam 1990 

ha l t enen O r a n g e r i e b e s t ä n d e n u n d ihren Überwin te rungs 
häuse rn aus . Bald w a r klar, d a s s m a n hierbei a u c h a n d e r e 
his tor ische G e w ä c h s h ä u s e r nicht ve rnach läs s igen dür fe , 
von d e n e n es a l le rd ings e i n e Vielzahl gibt. D a h e r w u r d e n 
in die Listen von Anfang an alle Arten v o n h is tor i schen 
G e w ä c h s h ä u s e r n a u f g e n o m m e n , j e d o c h nicht i m m e r als 
so lche beze ichne t . G e d a c h t w a r h ier a n e i n e schl ich te Un
t e r sche idung n a c h d e n h a u p t s ä c h l i c h e n Baumater ia l i en -
a lso die U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n e ine r -Orangerie«, w i e s ie 
d a s Beispiel Kassel (1701-1709, H e s s e n ) (Abb . 2) ve rdeu t 
licht u n d -Glashaus«, w i e be i sp ie l swe i se d i e G e w ä c h s h ä u s e r 
d e s 18. J a h r h u n d e r t s im Hofga r t en in W ü r z b u r g (Bayern) 
(Abb. 3). Man sieht s ich j edoch ba ld vor d e r Wahl zwi schen 
Oranger i en , d ie e i n e m W o h n h a u s g le ichen , w i e z. B. d ie 
•Oranienburg- in Velen (1751-54, Nordrhe in-Wes t fa len) 
(Abb. 4) u n d g lashausar t igen Orange r i en , w i e d e r O r a n g e 
rie mit S o n n e n f a n g in Kloster Sel igenstadt (1757, Hessen ) 
(Abb. 5). Somit m ü s s e n a n d ieser Stelle d i e B a u t e n s o w o h l 
in ihrer Archi tektur als auch d e r N u t z u n g u n t e r s c h i e d e n 
w e r d e n u n d a u ß e r d e m mu s s e i n e A b g r e n z u n g zu a n d e r e n 
P f l anzenhäuse rn g e t r o f f e n w e r d e n . Derzeit liegt u n s fü r 
ca . 25 Prozent der e r fass ten O b j e k t e n o c h k e i n e Bezeich
n u n g d e s Bau typus vor. 

N e b e n d e r Schwierigkei t , dass im a l l g e m e i n e n Sprachge
b r a u c h d i e Begriffe G e w ä c h s h a u s , Glashaus , P a l m e n h a u s , 
Wintergar ten n a h e z u aus t auschba r sind, ist d a s P rob lem 
w o h l darauf z u r ü c k z u f ü h r e n , dass alle d i e se H ä u s e r a u s 
d e m e i n e n -Gewächsen -Haus - d e s 17. J a h r h u n d e r t s - d e m 
Win te rhaus fü r die P f l a n z e n s a m m l u n g O r a n g e r i e - hervor
g e g a n g e n s ind. Im Laufe d i e se r En twick lung k a m e s zu 
zah l re ichen a rch i t ek ton i schen Ü b e r g a n g s f o r m e n , w e s h a l b 
e s im Rückblick nicht e b e n leicht fällt, d ie e i n z e l n e n Bau
t y p e n klar v o n e i n a n d e r zu t r ennen . Erschwert wi rd e ine 
Typo log ie d e r his tor ischen P f l a n z e n h ä u s e r d u r c h die Tatsa
che , dass d i e meis ten O r a n g e r i e n nicht m e h r ihre u rsprüng
liche Nutzung bes i tzen u n d d i e se a u c h d u r c h Archivalien 
nicht i m m e r s icher n a c h z u w e i s e n ist. 

Berei ts d i e Frage, w a s e i n e O r a n g e r i e e igent l ich sei, führ t 
f ü r h is tor ische u n d m o d e r n e Zeit zu un te r sch ied l i chen 
Ergebnissen. Mit d e m Begriff Orange r i e , d e n wi r h e u t e für 
d a s G e b ä u d e v e r w e n d e n , b e z e i c h n e t e m a n in D e u t s c h l a n d 
v o m 16. b is z u m 18. J a h r h u n d e r t zu n äch s t e i n e S a m m l u n g 
v e r s c h i e d e n e r f r e m d l ä n d i s c h e r G e w ä c h s e , in d e r a u ß e r d e n 
b e s o n d e r s be l i eb ten Zi t ruspf lanzen a u c h zah l r e i che a n d e r e 
ver t re ten w a r e n . Die meis t a u s Italien e i n g e f ü h r t e n P o m e -
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Abb. 4 Velen, Nordrhein-Westfalen. Südseile der Oranienburg. Abb. 5 
Foto Heilsam 1989 1990 

Kloster Seligenstadt. Hessen. Sonnen/anghans. Foto Balsam 

r anzen pf lanz te m a n anfängl ich als Hain in e inen Teil d e s 
Gar tens , w o f ü r in d e r Regel nur ein b e s o n d e r s sonniger, 
w i n d g e s c h ü t z t e r Platz in Frage kam. Dies w a r d i e -im 
G r u n d s t e h e n d e Oranger ie- . Als m a n im 17. J ah rhunde r t d i e 
Vorzüge en tdeck t e , d i e Zi t ruspf lanzen in G e f ä ß e n z iehen zu 
k ö n n e n u n d nicht in d i e Erde auszup f l anzen , b e s o n d e r s in 
u n s e r e n kä l te ren G e g e n d e n , w u r d e n im Sommer die in 
T ö p f e n g e z o g e n e n G e w ä c h s e im Gar ten aufgestellt u n d 
d ieser Platz ebenfa l l s Oranger i e genann t . 

Mit d e r W e n d e z u m 18, J a h r h u n d e r t g ing der Begriff 
d a n n a u c h auf d i e W i n t e r h ä u s e r für d i e P f l a n z e n s a m m l u n g 
O r a n g e r i e über . Die O r a n g e r i e b a u t e n d e s 17. u n d 18. Jahr 
h u n d e r t s e n t s t a n d e n in d e n Varianten d e s absch lagbaren 
P o m e r a n z e n h a u s e s fü r die in d e n B o d e n ausgep f l anz t e 
O r a n g e r i e u n d d e s fest s t e h e n d e n Hauses fü r d i e in T ö p 
fen u n d Kübe ln g e z o g e n e n G e w ä c h s e . Be ide Bautypen 
d i en ten d e m P f l a n z e n b e s t a n d O r a n g e r i e als Wit terungs
schu tz w ä h r e n d se ine r Vegeta t ionsruhe. Als so lcher ist d ie 
O r a n g e r i e e in Kal thaus , d a s als Standort zur Überwin te 
r u n g e i n e r S a m m l u n g von Kübe lp f l anzen dient , d ie e ine 
Vege t a t i onspause u m 2° bis 8° Celsius benö t igen . Es soll in 
ihr k e i n e Kul t iv ierung s ta t t f inden - dies un te rsche ide t sie 
v o n a n d e r e n G e w ä c h s - o d e r G lashäuse rn , o b w o h l sie in 
heu t ige r Zeit u n t e r d i e s e m g r o ß e n Sammelbegr i f f s teht . 
Techn i sch be t rachte t lässt s ich d i e O r a n g e r i e a l so recht klar 
v o n e i n e m P a l m e n h a u s , Tre ibhaus , Wintergar ten unter
s c h e i d e n . Archi tektonisch k o m m t e s jedoch im Laufe d e r 
En twick lung zu zah l r e i chen Varianten u n d Übergangs
f o r m e n . 

Abb. 6 Altmorschen-Haydatt. 

Mythologische und allegori
sche Aspekte 

Man wird e i n e r O r a n g e r i e 
d e s 16. b is 19- J a h r h u n d e r t s 
j edoch nicht ge rech t , w e n n 
m a n s ie n u r u n t e r d e n 
mater ie l len A s p e k t e n von 
l ' t l anzensammlung , Aufstel
lungsplatz u n d Winterungs
g e b ä u d e bet rachte t . Sie war 
ein G e s a m t k u n s t w e r k von 
b e s o n d e r e r Vielschichtig
keit. I n s b e s o n d e r e g e h ö r t e n 
hierzu a u c h s innl iche Kom

p o n e n t e n , w i e d e r Duft d e r Blüten, d i e Schönhei t dunke l 
g l ä n z e n d e n Laulx?s, l e u c h t e n d e r Früchte, d e r g e s u n d e n 
und kräft igen Bäume mit elx.-nmälsig geschn i t t enen Kronen 
- s o w i e d a r ü b e r h inaus g e w i s s e r m a ß e n übers innl iche , alle
gor i sche Bedeu tungssch ich ten , d i e in d e r an t iken Mytholo
gie wurze l ten . D e n n die O r a n g e n gal ten als d i e s a g e n u m 
w o b e n e n -goldenen Äpfel-, d i e Herku les in Erfüllung e ine r 
seiner zwölf Arbeiten aus d e m Gar ten der Hespe r iden ge
holt hatte. Somit k o n n t e sich ein absolut is t ischer Herrscher 
übe r ihren Besitz mit d e m t u g e n d h a f t e n Halbgott identifi
zieren. Das i m m e r w ä h r e n d e G r ü n e n , Blühen u n d Fruchten 
der Pf lanzen w u r d e als Unsterblichkeit interpret iert u n d 
von d e n Her r sche rhäuse rn als Symbol der Unvergängl ich-
keit für sich in Anspruch g e n o m m e n . Eine so lche Pf lanzen
s a m m l u n g w a r ein höchst kostspie l iges abe r e l emen ta re s 
Vergnügen, d a s Auskunf t ül>er d a s Weltbild u n d Selbstver
s tändnis e ines Herrschers gab. Hier d o k u m e n t i e r t e n sich 
Sammeleifer , Interesse an Botanik u n d Exotik s o w i e d e r 
Wille, selbst n a t u r g e g e b e n e G r e n z e n zu ü b e r w i n d e n . Für 
die Landesherren d e s 16. bis 19. J a h r h u n d e r t s war e i n e 
Oranger ie , u n d z w a r s o w o h l die P f l a n z e n s a m m l u n g als 
a u c h d a s zur Ü b e r w i n t e r u n g Ix 'nöt igte G e b ä u d e , d a n k d e s 
du rch sie zu vermi t te lnden S i n n z u s a m m e n h a n g s e ines der 
wicht igsten Repräsentati<>nsi>bjekte. 

BaUtypUS Orangerie 

Kommen wir zurück zu u n s e r e m Eingangsbeispiel der Oran
gerie von Al tmorschcn-Hay-

Orangerie Nordseite, Foto Haisam 
1990 

h*? 

da u. Nahezu unveränder t 
zeigt sie d e n in Deutsch land 
nach d e m Dreißigjährigen 
Krieg ausgebi lde ten T y p u s 
d e s festen Orange r i egebäu 
d e s für e ine t ranspor table 
P f l anzensammlung . Dieser 
ist Ausdruck d e r architekto
n i schen Möglichkeiten sei
ner Zeit unter Berücksichti
g u n g der Grundl>edürfnisse 
d e r Pf lanzen - wen ig Wär
m e a b e r aus re i chend Licht 
u n d Luft. Zu e i n e m f rühen 
Zei tpunkt (1695!) sind hier 
in sehr klarer u n d künsÜe-
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risch qualitätvoller Form die Bauprinzipien e iner Oranger ie 
verwirklicht w o r d e n , u m die in jener Zeit sowoh l theore
tisch, in Gar ten- u n d Architekturtraktaten, als a u c h praktisch 
n o c h g e r u n g e n w u r d e . J e a n d e la Quint inie . Direktor der 
Versailler Obst- u n d Küchengär ten , hat te 1690 erstmals d i e 
Bed ingungen a n e i n e gu te Win te rung formuliert: Sie müsse 
L. gut ausger ichte t sein, 2. gut durchlichtet , 3- t rockene und 
gut ge füg te Mauern besi tzen, 4. gut gedeck t u n d 5. mit ei
n e m F u ß b o d e n ve r sehen sein, auf d e m sich ke ine Staunäs
se bildet.1 Und mögl icherweise w a r e n f ranzösische Orange
rien wie Versailles o d e r M e u d o n hier auch vorb i ldgebend . 
Diesen Regeln en t sp rechend , war die Haydaue r Oranger ie 
ein Bau fü r Pf lanzen u n d gär tner ische Tätigkeiten. Da rübe r 
h inaus w a r augensche in l ich ke ine Nutzung z u m Wohnen 
ode r fest l ichen Be i sammense in vorgesehen , a b g e s e h e n 
d a v o n , dass d ieser repräsenta t ive Baukö rpe r mit se iner 
anspruchsvol len Arkadenarchi tektur , d ie d e n Lustgarten ab
schließt, natürl ich d u r c h a u s e i n e festliche Kulisse abgab . 

Die Baupr inz ip ien , d i e sich a u s d e r Unterhal tung u n d 
Pflege d e r P f l a n z e n s a m m l u n g O r a n g e r i e e r g e b e n , w u r d e n 
in d e r Regel Ix'i a l len O r a n g e r i e b a u t e n beachte t . Die Häu
ser w u r d e n ü lx^rwiegend a u s Mauerwerk errichtet u n d öff
nen sich mit g r o ß e n Fenstern in d e r Regel n a c h Süden ode r 
Westen. G r o ß e Tore , meist an d e n Schmalsei ten, gestat ten 
d a s Ein- u n d Ausbr ingen d e r Pf lanzen. Hingegen hielt m a n 
die Nord- o d e r Os tse i te bis auf w e n i g e Lüf tungsöf fnungen 
gesch los sen . D e n F u ß b o d e n im Inne ren füh r t e m a n s o aus, 
dass G i e ß w a s s e r vers ickern k o n n t e . Mit Hilfe von Einzel
ö f e n o d e r e ine r Kana lhe izung w u r d e n die P f l anzen räume 
temper ier t . Z u m R a u m p r o g r a m m e iner Oranger i e g e h ö r e n 
n e b e n d e m g r o ß e n , gu t be l i ch te ten P f l anzenraum auch ein 
He izgang s o w i e we i t e r e Räume auf der Wetterseite, im 
Keller o d e r e i n e m o b e r e n Geschoss , d ie v o r w i e g e n d d e r 
b e s s e r e n Iso l ierung d i en ten u n d als G ä r t n e r w o h n u n g o d e r 
Lager räume genu tz t w e r d e n k o n n t e n (Abb. 6). Als G r u n d -
riss w a r s c h o n liei d e n absch l agba ren P o m e r a n z e n h ä u s e r n 
d i e schl ich te Rech t eck fo rm e rp rob t u n d w u r d e e b e n s o fü r 
d i e e r s ten f e s t s t e h e n d e n Win te rhäuse r gewähl t . Eine Verän
d e r u n g d e r G r u n d - u n d a u c h d e r Aufrisse erfolgte in ers ter 
Linie, u m die gä r tne r i sche Nutzung zu verbesse rn . So w a r e n 
das sei t l iche A n f ü g e n v o n Maue rn o d e r Treillagen s o w i e die 
Entwicklung von O r a n g e r i e b a u t e n ü b e r geku rv t en G r u n d 
rissen vor al lem Ausdruck d e s Bes t rebens , ein güns t iges 
Kleinklima zu scha f fen u n d t rugen d e r g e w o h n t e n Aufstel

lung d e r K ü b e l p f l a n z e n im S o m m e r vor d e m G e b ä u d e 
Rechnung . 

Der b e s o n d e r e Charak te r e ine r O r a n g e r i e w a r jedoch 
a u c h i m m e r mit e ine r übe r d a s Gär tne r i sche h i n a u s g e h e n 
d e n N u t z u n g v e r b u n d e n , d e n n f rühze i t ig e r k a n n t e m a n die 
repräsenta t iven Mögl ichkei ten d e s galer iear t igen Raumes 
s o w i e die Faszination, d ie d e r O r a n g e r i e r a u m Im Winter mit 
d e n d u f t e n d e n , gleichzeit ig b l ü h e n d e n u n d f ruch t t ragen
d e n B ä u m e n a u s ü b t e , •[•••] d a m a n im Winter als in e ine r 
Galer ie spa tz ie ren kann . - ; Auch b o t e s sich an , d e n im 
Sommer l ee rge räumten P f l a n z e n r a u m als Festsaal, bei
sp ie lsweise für g lanzvol le Banket te , Konzer te o d e r Thea
t e r a u f f ü h r u n g e n zu n u t z e n . An d i e se r Stelle n a h m nun der 
adl ige Bauhe r r selbst Einfluss auf die Ges ta l tung u n d Lage 
d e r Orange r i en . Wie k a u m ein z w e i t e s d e r Schloss -Neben-
g e b ä u d e w a r d i e O r a n g e r i e d a z u gee igne t , d u r c h ihre Ver
k n ü p f u n g mit d e r Herku les I k o n o g r a p h i e d e r fürs t l ichen 
Repräsenta t ion zu d i e n e n . So k a m e s e inerse i t s zur wir
kungsvol len A u s s c h m ü c k u n g d e r G e b ä u d e mit Malerei u n d 
Plastik s o w i e b e s o n d e r s r ep räsen ta t iven Arch i t ek tu r fo rmen , 
andererse i t s zu e i n e r Erwei te rung d e r G r u n d r i s s e fü r zu
sätzl iche N u t z u n g e n d u r c h d e n Hofstaat . Auch w u r d e n im 
Ensemble von Schloss u n d Gar ten fü r d i e O r a n g e r i e unter
schiedl iche Ste l lungen gewähl t , bes t immt d u r c h d i e Gelän-
clesituation, d ie e r s t reb te Wi rkung d e r Anlage u n d p rägen
d e Vorbilder. 

Die f o l g e n d e Übersicht übe r d i e wich t igs ten Varianten 
d e s Bau typus O r a n g e r i e in Deu t sch l and bietet e i n e 
Di f fe renz ie rung , d ie u n s e r e D a t e n b a n k derze i t n o c h nicht 
leistet. Im c h r o n o l o g i s c h e n Vorgehen sol len a u c h zeittypi
s c h e Unte r sch iede erfasst w e r d e n . 

Abschlagbare Pomeranzenhäuser 

G e h e n wir n o c h e inma l zurück in d i e Zeit u m 1550, als d ie 
ers ten absch l agba ren P o m e r a n z e n h ä u s e r in Deu t sch l and 
errichtet w u r d e n . Die zunächs t e h e r e i n e m S c h u p p e n glei
c h e n d e n Bauten , a u s vorgefer t ig ten Holz te i len err ichtet u n d 
mit k le inen Fens te rn an d e r Südsei te v e r s e h e n , w u r d e n in 
Deu t sch land in v e r s c h i e d e n e n F o r m e n we i t e ren twicke l t . ' 
O f f e n e F e u e r b e c k e n o d e r f ah rba re Ö f e n d i e n t e n d e m Käl
teschutz . Um d ie M ü h e mit d e m jähr l ichen Auf- u n d A b b a u 
zu reduz ie ren , e r p r o b t e m a n we i t e r e B a u f o r m e n Man er
r ichtete die N o r d w a n d massiv, s o dass s ie d e n B ä u m e n 

Abb. 7 Abscblagbares Pomeranzenbaus im Heidelberger Herren- Abb. 8 Weilburg an der Lahn, Terrassenorangerie, Polo Balsam 
1995 garten 1584. aus. Hamann, 2005. wie Anm. 3 
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Ahh. 9 Erlangen, eines der ehem. zwei symmetrischen Orangerte-
gebäude, Foto Balsam 1989 

ganz jähr ig Schutz ho ; . Die üb r igen W ä n d e u n d d a s Dach 
w u r d e n a u s Holz gefertigt. Hier k o n n t e m a n a n d e r Südsei
te g r o ß e Fens te r o d e r a u c h Säulen und S ta tuenschmuck 
e inbr ingen . Seitlich konn ten Pavillons ode r nach Norden 
ein Raum für gä r tne r i sche N u t z u n g angebau t sein. Es g a b 
Varianten, bei d e n e n d a s Dach auf Rollen zur Seite g e s c h o 
ben w e r d e n k o n n t e - sogar g a n z e a u s Holz err ichtete Häu
ser rollte m a n auf d i e se Weise zur Seile, ein schwier iges u n d 
raumin tens ives Un te r fangen . Auch in Häuse r mit ringsum 
g e m a u e r t e n W ä n d e n , von d e n e n lediglich d a s Dach abge
n o m m e n w e r d e n konn te , p f l anz te m a n g r o ß e B ä u m e aus, 
w ä h r e n d k le inere Pf lanzen in mobi len G e f ä ß e n nur im 
Winter hinzugestel l t w u r d e n . Die -im G r u n d s t e h e n d e 
Oranger ie - e r w e c k t e du rch ihren natür l ichen Wuchs u n d 
ihre ü b e r J a h r z e h n t e zu e r r e i chende stattl iche G r ö ß e die 
Illusion e iner süd l i chen Vegetation, e ines irdischen Para
dieses , u n d galt bis ins spä te 18. J ah rhunde r t als die beson 
de r s n o b l e Form e ine r Oranger ie . Durch ihre Konstruktion 
w a r e n d i e Bauten u n d ihre P f l anzungen jedoch b e s o n d e r s 
anfäll ig fü r Vernachläss igung u n d Zers törung, u n d so sind 
d i e 22 von u n s er fass ien absch l agba ren Orange r i en s icher 
nur e in kleiner Teil d e r e ins tmals v o r h a n d e n e n . Nach w e 
nigen Vorläufern d e r zwei ten Hälf te d e s 16. J ah rhunde r t s 
en t s t and d a s Gros d e r G e b ä u d e im 17. und 18. Jahrhunder t , 
zwei b e s o n d e r s spä t e Nachfolger z u m F.nde d e s 19. Jahr
hunder t s . Ältestes Beispiel ist d a s 1555 im Herrengar ten in 
d e r He ide lberger Vorstadt err ichtete P o m e r a n z e n h a u s , e i n e 

Ahh. 10 Innere Ansicht vom Zwinger zu Dresden, Christian Fr. 
Sprinck, 1. Hälfte 19. Jahrhundert, in: Oranien - Orangen - Ora-
nienbaum, München 1999, S. 117 

e in fache Holzkons t ruk t ion mit Satteldach u n d kle inen Fens
tern (Abb.7). 

Orangeriehauten des späten 17. und 1H. Jahrhunderts 

Bereits d ie f rühes ten , n a h e z u zeitgleich mit d e m H a y d a u e r 
Bau e n t s t a n d e n e n O r a n g e r i e n für e i n e t ranspor tab le Pflan
z e n s a m m l u n g ze igen d a s g r o ß e Spek t rum an Möglichkei ten 
festl icher Ausges ta l tung und untersch ied l icher Lage im En
semble . Vielfach wa ren f ranzös i sche Archi tekturen vorbi ld
g e b e n d . 

D e m p rominen t en Beispiel von Versailles fo lgend , ' 
k o n n t e m a n in e i n e m G a r t e n g e l ä n d e mit g r ö ß e r e n H ö h e n 
un te r sch ieden Orange r i en er r ichten, d ie rückwärt ig in e i n e 
Ge ländes tu fe e ingebet te t lagen. Diese Ter rassenoranger ien 
b e s a ß e n sowoh l e inen gu ten Wit te rungsschutz als a u c h 
w ä r m e s p e i c h e r n d e Funkt ion, k o n n t e n a b e r n u r schlecht 
gegen d i e e i n d r i n g e n d e Feuchtigkei t isoliert w e r d e n . Be
reits d e r Hortus Palat inus von Heide lbe rg b e s a ß u m 1620 
ein so lches G e w ö l b e , insgesamt geht d iese Tradit ion auf 
Italien zurück . Als Beispiele s ind u n t e r a n d e r e m zu n e n n e n 
d i e zerstörte Anlage im Gar ten d e r Kauf leute G e b r ü d e r 
Bose in Leipzig, u m 1690, u n d d i e Untere O r a n g e r i e in 
Weilburg (Hessen) , 1710-14 en t s t anden (Abb. 8). 

Die e h e m . Oranger i e im Berliner Lustgarten, 1685 in e ine r 
Bastion d e s Schlossgar tens errichtet , gilt als d i e erste O r a n 
gerie übe r ha lbkre i s fö rmigem Grundr iss . Mit ihrer a n -

Ahh. 11 Hanau, Schloss l'hilippsruhe, Vogelschauplan des Peter Ahh. 12 Hanau. Schloss Philipfisruhe, Aquarell Johann Caspar 
/•ehr. um 1725, aus. Balsam, 1990, wieAnm. 3 Zehender, um 1780. aus. Balsam, 1990, wie Anm. 3 
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Spnichsvol len Archi tektur ö f f n e t e sie sich nach Süden z u m 
Gar ten u n d schloss gleichzeit ig als Point d e v u e die Gar
t e n a c h s e ab . In Schloss Seehof bei Bamberg (1733) s t e h e n 
in d ieser Funkt ion zwei rech teck ige Bauten , d i e mit e iner 
Toran lage v e r b u n d e n s ind. 

In d e n J a h r e n 1694-98 en t s tand d i e Oranger ie im G r o ß e n 
Gar ten von H a n n o v e r - H e r r e n h a u s e n auf d e r Grundl in ie d e s 
Schlosses mit vo rge l eg t em Oranger iepar te r re . Der zentrale 
Ü b e r w i n t e r u n g s r a u m erhielt f ü r d ie Nu tzung als sommerl i 
cher Festsaal e i n e pracht ige al legorische Ausstat tung mit 
Stuck u n d Malerei, d ie Pavillons w u r d e n als W o h n r ä u m e 
einger ichte t . U n g e w ö h n l i c h fü r O r a n g e r i e r ä u m e ist d i e An
o r d n u n g von zwe i Reihen Fens te rn übe re inander , d ie deu t 
s c h e n Vors te l lungen zur Ges ta l tung von Galerien en t sprach . 
Als R a h m i m g d e s Schlosspar ter res f inden sich a u c h Bauten 
mit g e s c h w u n g e n e n Grundr i s sen , w i e in Er langen, 1705/06 
(Abb. 9 ) o d e r d i e O b e r e O r a n g e r i e in Weilburg. 1703 bis 
1705 errichtet , bildet sie auf d e m e n g e n inners tädt i schen 
Areal e i n e gesch ick te Verb indung zwischen Schloss u n d 
Kirche, gleichzei t ig erwei ter t u n d rahmt s ie d e n Gar ten
raum. 

Die O r a n g e r i e als Lustschloss ist e in stattlicher u n d archi
tek ton isch a u f w ä n d i g gestal teter Baukörper , d e r d a s Ach
sensys t em e ine s auf ihn b e z o g e n e n Gar tens l>eherrscht. Die 
O r a n g e r i e in d e r Kasseler Karlsaue ist ein s eh r f r ü h e r Bau 
d ieses T y p u s und nach derzei t iger Kenntnis ebenfa l l s von 
d e m Erbauer d e r H a y d a u e r Oranger ie , J o h a n n Konrad 
Giesler, 1701/03 bis 1709 errichtet (vgl. Abb. 2). O h n e f ran
zös i sche Vorbilder ' ist sie k a u m denkba r . Das du rch Mittel-
u n d Sei tenpavi l lons e rwei te r te G e b ä u d e nimmt hier im Gar
ten d i e b e h e r r s c h e n d e Rolle d e s Schlosses e in u n d w u r d e 
d u r c h d e n Hofstaat als S o m m e r r e s i d e n z genutz t . Bei a n d e 
ren, e i n e n Gar ten e igens t änd ig b e h e r r s c h e n d e n Bauten , er
folgte e i n e gese l l schaf t l iche N u t z u n g bei b e s o n d e r e Fest
l ichkeiten. Das b e r ü h m t e s t e Beispiel h ie r fü r ist d e r 
D r e s d n e r Zwinger , d e s s e n Bogenga le r ien d e n Oranger ie -
Stellplatz u m s c h l o s s e n , 1709-19 un te r August d e m Starken 
errichtet (Abb. 10).'' In d e r vielschic h t igen Ikonograph ie d e r 
re ichen p las t i schen Auss ta t tung wi rd d ieser als Hercu les 
Saxonicus verherrl icht . 

Die O r a n g e r i e als Schlossflügel d e s Corps d e logis ent
spricht d e m in Clagny, Frankre ich , 1674-76 vo rge fo rmten 
Typus. In d ieser Lage, im wes t l i chen Flügel, w u r d e z. B. d ie 
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Abb. 14 Orangerie mit Gewäcbshausflügeln in Bentieleben, Thü
ringen, Foto Hamann 2006 

erste Oranger i e in Schloss Ph i l i pps ruhe bei H a n a u 1701 bis 
1706 errichtet. In Auf- u n d Grundr i s s ist s ie völlig d e r Ar
chi tektur d e s Schlosses u n d se iner Begle i tbau ten angepass t 
(Abb. 11). 

Die vo rge füh r t en Beisp ie le ze igen a u ß e r ansp ruchsvo l l en 
Aufr issen a u c h d i f fe renz ie r te Grundr i s se . Die G l i e d e r u n g in 
Mittelpavillon, l angges t reck te P f l anzenha l l en u n d zweige
schoss ige Sei tenpavi l lons ges ta t te te im Inne ren d i e zusätz
liche Nutzung als Festsaal u n d W o h n u n g . Sie l^edeutete für 
d e n Aufriss e ine Akzen tu ie rung , d i e d i e s e n Bau ten ein be
s o n d e r e s Gewich t im G a r t e n e n s e m b l e z u k o m m e n ließ. So
woh l a m A u ß e n b a u als a u c h im Inne ren w u r d e d i e herr
schaf t l iche Archi tektur d u r c h ma le r i schen u n d plas t ischen 
Schmuck ikonograph i sch bere icher t . I m m e r ha t te die Wahl 
d e r Lage a u c h Einfluss auf G r u n d - u n d Aufriss d e r O r a n g e 
rien, w ä h r e n d d i e se auf d i e Gar t enges t a l t ung zurückwirk te . 

Weitaus a m häuf igs ten w u r d e n in D e u t s c h l a n d Orange 
rien in e i n e m e i g e n e n Gartentei l err ichtet . Hier k o n n t e n sie 
a m e h e s t e n d e n v e r s c h i e d e n e n a n s ie ges te l l ten Funktio
n e n gerecht w e r d e n , Nu tzen u n d Lust in idea ler Weise ver
e inen . Meist f a n d vor d e m Bau d i e P f l a n z e n s a m m l u n g Aut
s tel lung, seitlich k o n n t e n sich K ü c h e n g ä r t e n ansch l i eßen . 
J e n a c h d e r Lage im G a r t e n u n d d e r beabs ich t ig t en Nut
z u n g gibt e s h ierbei d i e g r ö ß t e n Un te r sch i ede v o n schlicht
z w e c k m ä ß i g e r bis h in zu a u f w ä n d i g e r Ges ta l tung . Die 
zwe i t e O r a n g e r i e von Schloss Ph i l i pps ruhe bei Hanau , 
1718-22 in e ine r G a r t e n e r w e i t e r u n g err ichtet , w a r u n b e 
streitbar e i n e Attraktion d e s H o f l e b e n s , w i e d i e h is tor ische 
Dars te l lung ze ig t / Diese be leg t a b e r a u c h d i e in tensive 
gä r tne r i sche N u t z u n g d e s Areals, d i e z u m nach t räg l i chen 
Anbau d e r sei t l ichen g r o ß e n T r e i b h a u s b a u t e n im Jah re 
1732 ge füh r t hat (Abb . 12). 

Sonnenfangbäuser 

Bereits im spä t en 17 J a h r h u n d e r t w a r e s d u r c h d i e Fort
schritte in d e r Glashers te l lung (Tafelglas d u r c h Gieß- u n d 
Walztechnik) u n d B e h e i z u n g (Kana lhe i zung ) zur Entwick
lung e ine s n e u e n G e b ä u d e t y p u s g e k o m m e n . D a s zunächs t 
a u s Holz u n d Glas kons t ru ie r te , v o n Volkamer a ls -Glas
o d e r Fenster-Haus- b e z e i c h n e t e G e b ä u d e d i e n t e d e r Trei
bere i d e s kos tba ren O b s t s für d i e her rschaf t l iche Tafel. Die 
Abb i ldung bei Volkamer (1714) zeigt als e i n e s d e r f rühes -
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Abb. 16 Schlitz. > 
Hessen, Gnuutriss, 
Aufriss und Schnitt der 
Orangerie, Langhans 
jun.fecit, 1805. aus: 
Balsam. 1990. wie 
Anm. 3 
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Ahb. 15 Bad Muskau, Orangerie, Foto Balsam 2004 

t en d a s u m 1700 e n t s t a n d e n e G e b ä u d e aus d e m Garten d e s 
Ot to v o n M ü n c h h a u s e n in S c h w ö b b e r bei Bad Pyrmont 
(Abb. 13)." 

Um d e n Uchteinfal] f ü r d ie Pf lanzen w ä h r e n d d e s Win
ters z u ve rbes se rn , hielt d i e Konst rukt ion der südl ichen 
Wand als g r o ß e Fens te r f l äche a u c h in d e n O r a n g e r i e b a u 
selbst Einzug. Es en t s t anden seit ca . 1730 d i e -Schwanen
hals- o d e r S o n n e n f a n g h ä u s e r - mit ihrer völlig verglasten, 
häuf ig sch räg geste l l ten Südfassade , ü b e r d e r sich e i n e 
m e h r o d e r w e n i g e r stark ausgep räg t e Hoh lkeh le als -Son-
nen fang - wölbt (vgl. Abb. 5). Se inem N a m e n e n t s p r e c h e n d 
ha t te e r d i e Aufgabe , d ie Warmluf t nicht a b z i e h e n zu lassen 
u n d zugleich als Wi t te rungsschutz zu d i e n e n . N e b e n d e m 
klass ischen O r a n g e r i e b a u etabl ier te sich d ieser Bautyp bis 
ca. 1800 in d e n Gär ten . Häuf ig w u r d e er in d e n Nutz- o d e r 
Orange r i egä r t en errichtet , d i e n t e e ine r klassischen O r a n g e 
rie a ls T r e i b h a u s o d e r a b e r e r f u h r du rch die Kombinat ion 
mit Mittel- u n d Sei tenpavi l lons zusätzl iche Nu tzungen . Bei
sp ie l swe i se ist d e r S o n n e n f a n g d e r Oranger i e in Kloster 
B r o n n b a c h o. d . T. (1773) in einzigart iger Weise mit e i nem 
g r o ß e n Fresko g e s c h m ü c k t . Im thür ing ischen B e n d e l e b e n 
s ind d e m s i e b e n a c h s i g e n O r a n g e r i e b a u in d e r Mitte zwei 
l ange sei t l iche G e w ä c h s h a u s f l ü g e l mit a u s l a d e n d e n Son
n e n f ä n g e n a n g e f ü g t . Der stattl iche Orange r i e -Gewächs 
h a u s k o m p l e x , e inzigart ig in se iner G r ö ß e u n d Besonder
heit d e r Kons t rukt ion , w u r d e d u r c h J a c o b von Ucke rmann 
u m 1770 in e x p o n i e r t e r ü i g e a m Rande d e s Lustgartens 
err ichtet (Abb. 14). 

Orangerien des 19. Jahrhunderts 

N e b e n d e n Er fahrungen mit d i e sem n e u e n Bautypus präg
ten zwe i Faktoren d i e we i te re Entwicklung d e r Oranger ien 
im spä t en 18. u n d 19. J a h r h u n d e r t en t sche idend : Der land
schaf t l iche Stil hielt Einzug in d e n Gär ten u n d die Zusam
m e n s e t z u n g d e r P f l a n z e n s a m m l u n g e n veränder te sich du rch 
die neu e inge füh r t en Exoten. W ä h r e n d m a n die n e u e n Ar
ten in d i e O r a n g e r i e n zunächs t vielfach integrierte, zeigte 
sich bald, dass ein so lches Vorgehen d e n licht- u n d w ä r m e 
l i ebenden Pf lanzen nicht gerecht w u r d e . Um sie, u n d l>e-
s o n d e r s die Pa lmen, im kalten Mitteleuropa zu kultivieren, 
benöt ig te m a n e igens tändige , ganzjähr ig temper ier te Bauten 
mit h o h e m Lichteinfall. England w u r d e f ü h r e n d in d e r Ent

wicklung versch iedener spezialisierter Pf lanzenhäuser unter 
Verwendung der n e u e n Baustoffe Glas u n d Gusse isen . 

Ein en t s che idende r Punkt bleibt a u c h für d i e Orange r i en 
d e s 19- J a h r h u n d e r t s ihre a rch i tek ton ische Gesta l tung. 
Betrachtet m a n d i e damals in Deu t sch land err ichteten 
Oranger iebau ten , s o lassen sich v e r s c h i e d e n e Gese tz
mäßigkei ten feststellen. Zunächs t sind sie g a n z e indeu t ig 
Kinder ihrer Zeit u n d ze igen d i e Ause inande r se t zung mit 
d e n Zei t s t römungen in der Archi tektur u n d Gar tenkuns t . 
Bis zur Mitte d e s 19. J a h r h u n d e r t s w u r d e n Orange r i en z u m 
e inen als S taf fagebauten in go t i schem ode r exo t i s chem Stil 
errichtet (Wörlitz 1798, Bad Muskau 1844) (Abb 15). z u m 
ande ren als klassizistische Archi tekturen, d i e e h e r d e n 
Nutzgärten zugeordne t wa ren . Zahlre ich s ind d i e Beispiele 
d e r Bauten , die, in Wei te ren twick lung d e r S o n n e n f a n g 
häuser , a u s e inem Mittelpavillon u n d seit l ichen Glashäu
sern o d e r auch e inem Glashaus u n d seit l ichen Pavillons zu
sammengese tz t sind (Schlitz 1805, O r a n i e n b a u m 1812-18) 
(Abb. 16). Bei d iesen addi t iven B a u k ö r p e r n d i e n t e der mitt
lere Saal g e r n e als Orangens te l lp la tz u n d Gesel lschaf ts
raum, w ä h r e n d die Flügel als t emper ie r t e und w a r m e Häu
ser ode r als -Krankenstat ion- fü r b e s o n d e r s pflegel>edürfti-
ge O r a n g e r i e g e w ä c h s e genutzt w u r d e n . Solche Grundriss
fo rmen w a r e n j edoch a u c h fü r P a l m e n h ä u s e r sehr bel iebt , 
so dass e ine A b g r e n z u n g lx.'i v ie len Bauten u m die Mitte 
d e s 19- J a h r h u n d e r t s s c h w e r fal len kann ; Beispiele gibt es 
in Krauchenwies (Baden-Wür t t emberg , u m 1840) o d e r 
Kohren-Sahlis , H e r r e n h a u s Rüdigsdorf (1825, Sachsen) . So
fern hier nicht d i e O r a n g e r i e n u t z u n g archivalisch belegt ist, 
müssen wir d iese B a u t e n für d i e Erfassung als G e w ä c h s 
haus mit mass ivem Mittel- o d e r Sei tenpavil lon ansp rechen , 
bei d e m die Nu tzung als O r a n g e r i e fraglich ist. 

Um 1850 e n t s t a n d e n in D e u t s c h l a n d d i e w e n i g e n v o n 
der m o d e r n e n Glas-Eisen-Archi tektur domin i e r t en Orange 
rien, z. B. in Schwer in d u r c h August Stüler a b 1843. Zu 
g le icher Zeit e r l eb t e d e r T y p u s Orange r i e sch los s in his to-
rist ischen Sti l formen e i n e letzte Blüte und e i n e n repräsen
tativen H ö h e p u n k t in d e r N e u e n O r a n g e r i e in Po tsdam, 
1851-64 d u r c h A. Stüler u n d L. F. Hesse errichtet . Nachfol
g e n d w u r d e n im s p ä t e n 19. J a h r h u n d e r t a n zah l re ichen 
Or t en in Deu t sch land d i e O r a n g e r i e b e s t ä n d e z u s a m m e n 
gelegt u n d verkleinert , d e r g r o ß e N iede rgang der O r a n g e 
r iebau ten lx-gann. 
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Ausblick 

W ä h r e n d d ie w e n i g e n O r a n g e r i e n im 20. J a h r h u n d e r t als 
Glas -E i sen-Kons t ruk t ionen , w i e z. B. d a s C i t rushaus im 
A n s b a c h e r Hofga r t en , o d e r h i s to r i sch - rekons t ru i e rend er
bau t w u r d e n , e n t s t a n d 1905 in Söder , N iede r sachsen , e i n 
O r a n g e r i e b a u k lass i scher A u s p r ä g u n g , bere icher t mit d e n 
typ i schen D e t a i l f o r m e n d e s Jugends t i l (Abb . 17). 

An d i e s e r Stelle m ö c h t e ich m e i n e n Bericht s c h l i e ß e n mit 
d e r H o f f n u n g , d a s s e s u n s g e l i n g e n w e r d e , u n s e r e Inventa -
risation in n a h e r Z u k u n f t zu ve rvo l l s t änd igen , e i n e Arl>eit, 
fü r d i e e s n o t w e n d i g se in w i rd , n icht n u r Mitstreiter, s o n 
d e r n F ö r d e r e r zu f i n d e n . 
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