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BEMERKUNGEN ZUR ENTWICKLUNG DES ABSCHLAGBAREN 
POMERANZENHAUSES IN DEUTSCHLAND 

Welches wa ren die G r ü n d e , d ie in Deutsch land zu e ine r 
Kniwicklung Fahrten, d ie d i e Orange r i en in d e r Zeit d e s Ba
rocks / u luxur iösen und kostspie l igen Erfordernissen e iner 
jeden Hofha l tung w e r d e n Helsen? Zunächs t w a r e n es die 
P o m e r a n z e n , spä te r d i e g e s a m t e Ga t t ung Citrus, d e r e n aus 
Italien i m p o n i e r t e Früchte g r o ß e B e w u n d e r u n g erregten 
und die ba ld auf ke iner fürst l ichen Tafel fehlen dur f t en . In 
d e r Verb indung d e r Ci tn is f rüchte mit d e r Sage von d e n gol
d e n e n Äpfeln, d ie I l e rku les als e ine seiner I Ic ldcnia ten aus 
d e m Gar ten d e r Hespe r iden ho len muß te , s a h e n die Herr
sche r fü r sich e ine s innbi ldl iche Identif ikat ion mit dieser 
Person . 

Die Anzuch t der kos tba ren Ci t rusgewächse . s eh r beför 
dert du rch d a s um 1490 a u c h in Deutsch land weit verbrei
tete Werk von Jov ianus Pontanus : De hortis hesper iduni ' . 
kam d e m immer a u s g e p r ä g t e r e n Bedürfn is nach Repräsen
tation e n t g e g e n . Sie e n t s p r a c h wei terhin d e m Sammeleifer , 
d e m w a c h s e n d e n bo tan i schen Interesse und der be sonde 
ren Ne igung für alles Sel tene u n d Exotische in jener Zeit. 
Das Erlebnis (Verwachsender Ci t rushaine in Italien beför
de r t e d e n Wunsch , a u c h in d e n Residenzen jenseits d e r Al
pen so lche P f l anzungen an l egen zu lassen. Hier galt es als 
ein Kunsts tück, d ie von d e r N a t u r g e g e b e n e n Bed ingungen 
zu ü b e r w i n d e n und sie nach e igene r Willkür behe r r s chen 
zu k ö n n e n . Auf die -Illusion e ine r süd l ichen , paradiesi
schen Umgebung- , d i e ein frei im Boden w a c h s e n d e r 
Citrushain im S o m m e r wie im Winter nordl ich d e r Alpen er
weckte , \\ c »Ute man nicht verzichten. I leinrich 1 less gibt da
zu f o l g e n d e pas sende , ze i tgenöss ische Beschre ibung: 
-Denn w e n n vor Frost u n d grolser Kälte alles c r s t o r l x n s o 
sieht m a n in d i e sem herrl ichen Paradiesgarten wie die al-
le rschöns ien u n d raresien Bäumlein in so mancher le i Ge-
Stall d a h e r g r ü n e n und b lühen eins hat we iße liebliche 
w o h l r i e c h e n d e Blumen ein a n d e r e s ge lbe d a s dri t te rote 
d a s e ine hat zeitige d a s a n d e r e unzei t ige Früchte: alles mit 
d e m a l le rschöns ten d u r c h d r i n g e n d e n G e m c h u n d m u ß ja 
e inen Menschen als in e i nem steten Frühling e ine n e u e Er-
q u i c k u n g gelx-n.- ' 

Mit d e r Kultur d e r Citrus ve rband m a n im allegorienrei
c h e n Barock d i e Vorstellung, sich der Gese tzmäßigke i t der 
Zeit en t z i ehen zu k ö n n e n bzw. die Utopie e ines e w i g e n 
Frühl ings zu verwirkl ichen. In d iesen ewig g r ü n e n d e n , 
b l ü h e n d e n u n d f r u c h t e n d e n Pf lanzen kam die seit Jahr
h u n d e r t e n b e s i e h e n d e Illusion der Ü b e r w i n d u n g d e r Ver
gängl ichkei l d e s fürst l ichen Her rscher tums symbol isch am 
deut l ichs ten / u m Ausdruck. ' 

Der g e n a u e Beginn d e r Ci tmskul tur in Deutschland 
lälst sich bis heu t e n o c h nicht exakt nachwe i sen . Mit d e m 

verstärkten Einströmen italienischen Kulturguts seit d e m 
i s . J a h r h u n d e n nach Mitteleuropa erfolgte auch der Aus
tausch von Pflanzen u n d d i e Vermittlung von Erfahrungen 
übe r ihren Anbau. Besonde r s die Verb indungen zwischen 
d e n Fürs tenhöfen , abe r a u c h die Bez iehungen d e r Han
de l she r ren der s ü d d e u t s c h e n Reichsstädte zu d e n Haupt
o r t en für d e n Bezug von Ci t rusgewächsen . G e n u a . Mailand 
und Venedig, förder ten in Deutschland die schnel le Ver
bre i tung d ieser empf ind l i chen und Ix-gehrten Pflanzen. 
Bald begann mit g r o ß e m Eifer d ie Kult iviemng der Citrus
g e w ä c h s e an b e d e u t e n d e n Fürs tenhöfen wie München . 
Stuttgart, Heide lberg und Prag, aber auch durch re iche 
Bürger in d e n Freien Reichsstädten, wie Augsburg. Nürn
berg und Breslau. So soll 1531 im Garten der Fugger 
in Augsburg ke ines von d e n G e w ä c h s e n gefehlt haben , 
d i e in Italien gezogen w u r d e n . Danach m u ß a n g e n o m m e n 
w e r d e n , d a ß d i e in Italien bereits heimisch g e w o r d e n e n 
Zi t ronatz i t ronen. U n i o n e n u n d Pomeranzen auch hier 
v o r h a n d e n g e w e s e n s ind. Etwa zur gle ichen Zeit w ird in 
e i n e m Lobgedicht auf Hans Sachs (1494-1576) ein Gar ten 
mit se l t enen F r ü c h t e b ä u m e n , da run te r auch Pomeranzen . 
erwähnt"1 Wie hier d i e Überwin te rung erfolgte, ist nicht 
b e k a n n t Da d i e P f l anzenbes t ände jedoch noch nicht 
s o g r o ß u n d u m f a n g r e i c h waren , wird der Frosischutz 
in speziel l herger ich te ten , mit Ö f e n he izbaren Räumen, 
d e n W i n t e m n g e n . erfolgt sein, wie sie in d e n Ix-rühmtcn 
Hes |x- r iden-Gär ten Nürnlx-rgs n o c h lange anzutref fen 
wa ren 

Für d e n winter l ichen Schutz d e r im freien G n m d aus
gepf lanz ten Ci t rusgewächse . in ers ter Linie Pomeranzen , 
w u r d e n in Deu t sch land a b b a u b a r e Häuser errichtet (sog. 
absch lagbare Pomeranzenhäuse r ) , d i e hier ihre vollkom
m e n s t e Entwicklung e r re ich ten und wei tes te Verbreitung 
fanden . Nac h d e m P o m e r a n z e n berei ts in der e i s ten Hälfte 
d e s 16. J a h r h u n d e r t s in München kultiviert w u r d e n , lälst 
s ich 1554 e i n e Lieferung d ieser Pf lanzen von dort a n 
d e n Wür t t emberge r Hof n a c h w e i s e n , w o 1559 erstmalig 
ülx-r d i e Anlage e ines P o m e r a n z e n g a r t e n s im herzogl ichen 
Lustgarten zu Stuttgart Ix-richtet wurde . Fo lgende zeit
genöss i sche Besch re ibung ist davon überliefert: -Sit weilt 
(vom Alten Lusthaus) d a standt ein G a n t e n , d e ß s thett 
man gar schön pf lantzen u n d w a r n e n ... im Wynde r tn ig 
er Frucht und Speißs, t l a r u m b halt m a n ain Mauer gebaud i . 
ich h a b z u m Fenster ein geschaud t . ... d ie Born d i e trugen) 
wel l ische Frücht im Wynde r khund l m a n haizen ein. d e n 
Barnen khund t m a n w a r m m a c h e n . d a ß s h a b ich von 
d e m Gär t tner gherdt . - ' D e m n a c h hande l t e es sich Ix^i 
d e m Pomeran / . enga i ten u m e ine separa te Gar tcnf lächc . 



e i n g e f a ß t d u r c h e i n e mit Fens t e rn v e r s e h e n e G a r t e n 
m a u e r , auf d e r im Herbs t d a s a b s c h l a g b a r e D a c h err ichtet 
w u r d e . 

Übe r e in we i t e re s , u n t e r H e r z o g Ludwig (1557-1593 ) er
r ich te tes P o m e r a n z e n h a u s an d e r ös t l i chen G a r t e n m a u e r ist 
n i ch t s n ä h e r e s e rha l t en . 1609 erhiel t a u c h d e r Lus tgar ten a m 
L e o n b e r g e r S c h l o ß e in a b s c h l a g b a r e s P o m e r a n z e n h a u s 
d u r c h d e n h e r z o g l i c h e n Baume i s t e r He in r i ch Sch i ckha rd l 
(1558-1635) , o h n e d a ß d e s s e n g e n a u e s A u s s e h e n b e k a n n t 
i s t ' Erst v o n d e m 1611 e r r i ch te ten , völl ig a b s c h l a g b a r e n , 
h ö l z e r n e n P o m e r a n z e n h a u s ex is t ie ren Vors te l lungen ü b e r 
d a s A u s s e h e n d u r c h d i e von Sch ickhard t e r h a l t e n e n Ent
w ü r f e . D a n a c h h a n d e l t e e s s ich be i d e m Entwurf u m e i n e n 
r e c h t e c k i g e n F a c h w e r k b a u mit Sa t te ldach, in d e n A b m e s 
s u n g e n von 39,7 m Länge, 17,2 m Brei te u n d d e r s ta t t l ichen 
H ö h e von 10.9 m. d e r d u r c h vier Ö f e n e r w ä r m t u n d d u r c h 
in d a s F a c h w e r k auf a l len Seiten e i n g e p a ß t e Fens te r b e 
leuchte t w u r d e . Auf A n w e i s u n g d e s H e r z o g s w u r d e n bei 
d e r A u s f ü h r u n g d i e A b m e s s u n g e n auf 50,5 m Länge u n d 
18 m Brei te korr igier t . 

De r h o h e A u f w a n d fü r d i e He i zkos t en u n d d a s Auf- u n d 
A b s c h l a g e n (in Stuttgart b e n ö t i g t e m a n d a f ü r e t w a 3 Wo
c h e n mit d e n H a n d w e r k e r n u n d Tage löhnern s o w i e e t w a 
30 w e i t e r e n M ä n n e r n u n d Frauen) , v e r a n l a ß t e n Schick
ha rd t , d e m H e r z o g d e n Vorschlag z u m Bau e i n e s n e u e n Po-
m e r a n z e n h a u s e s n a c h d e n Vorbi ldern in Italien zu un te r 
b re i t en , d e r u m 1633 a u c h ausge füh r t w u r d e . Durch d i e 
F i n b e z i e h u n g d e r rückwär t igen G a r t e n m a u e r l i eßen s ich 
d i e 1 Ici/ .kosten u n d d e r Aufw a n d fü r d a s jähr l iche Auf- u n d 
A b b a u e n wesen t l i ch ve r r inge rn . D i e s e m Ziel d i e n t e a u c h 
e in 1626 auf Rollen er r ich te tes , v e r s c h i e b b a r e s G e w ä c h s 
h a u s d u r c h Schickhardt . 

Zu d e m u m 1633 e r r ich te ten G e b ä u d e exist iert n o c h h e u 
t e e in G r u n d r i ß a u s d e m J a h r e 1644 mit d e r D a r s t e l l u n g d e r 
Auf t e i lung d e s P o m e r a n z e n g a r t e n s . De r r e c h t e c k i g e G r u n 
d r iß wird d u r c h längs u n d q u e r v e r l a u f e n d e W e g e in v ier 
Felder aufgete i l t . In d e r e n K r e u z u n g s p u n k t ist e in k o s t b a 
rer r u n d e r S c h a l e n b r u n n e n a n g e o r d n e t , d e r mit d e m Urteils 
d e s Paris verziert ist. Ein u m l a u f e n d e r W e g an d e n Längs
u n d Q u e r w ä n d e n sc hließt d a s g e s a m t e Q u a r t i e r e in . H o c h 
b e e t e als S t a n d a r t e für d i e a u s g e p f l a n z t e n P o m e r a n z e n , im 
Wechsel d e r fü r d i e Zeit t yp i schen F o r m e n d e s Q u a d r a t s 
u n d d e r Kaute, g l i ede rn d i e e i n z e l n e n Felder. U m d i e Wir
k u n g d e s P o m e r a n z e n h a u s e s b e i m Spaz i e rgang im Win te r 
n o c h zu e r h ö h e n , erhiel t d a s a b s c h l a g b a r e P o m e r a n z e n 
h a u s 1694/95 e i n e i l lusionist ische A u s m a l u n g in d e r F o r m 
von Laubwerk u n d Früch ten . Die u n b e s c h r e i b l i c h e Wir 
k u n g d i e se r Anlage, in d e r g le ichzei t ig d i e f o r t w ä h r e n d e 
Motivat ion fü r d i e i m m e r w i e d e r e r fo lg t e Er r ich tung s o l c h e r 
G e b ä u d e z u m A u s d r u c k k o m m t , gibt e in ze i t genös s i s che r 
Bericht a u s d e m J a h r e 1736 w ide r : -in s o l c h e m HochFürs t l . 
(> renger ie I l a u ß [be f inden sich] a u s d e m E r d b o d e n h e r a u s 
w a c h s e n d , s o in g a n t z T e u t s c h l a n d schwer l i ch g e f u n d e n 
win.1, Lind a m a l l e rme i s t en zu admi r i r en . P o m e r a n t z e n . 
C i t ronen u n d L o r b e e r - B ä u m e , i tem C u p r e s s e n . O l i v e n u n d 
F e i g e n b ä u m e , d e s g l e i c h e n Ketnia Arabica, A r b r j u d a e . Lig-
n u m S a n c l u m in s e h r g r o ß e r Höh in , a u c h von s c h ö n e n Cro-
n e n . und ü b e r a u s s t a r k e n S t ä m m e n , w e l c h e e in M a n n ge
n u g zu t h u n hat . z u m Thei l zu u m a r m e n , al le d e r m a ß e n mit 
F r ü c h t e n g e s e g n e t , d a ß n u r vor h e u e r al le in s c h o n ü b e r 
20.000 F rüch t en , von a l l e rhand P o m e r a n z e n . C i t ronen , Li
mes. Gede rn . Poiume d e Sin. Ablasin u n d a n d e r e m e h r der

g l e i c h e n n a c h e r Hof iLudwigsburg] ge lu l le r t w e r d e n k ö n 
n e n , u n d d a n n o c h in g r o ß e r M e n g e auf d e n e n B ä u m e n s te
hen- . D e s w e i t e r e n b e f i n d e t sich in d e m P o m e r a n z e n g a r t e n 

e i n e s e h r a n n e h m l i c h e Lorbee r Hü t t e s o o b e n g a n t z zu
s a m m e n g e z o g e n u n t e r w e l c h e r zu S o m m e r s Z e i t e n d i e ho
h e n H e r r s c h a f f t e n im Scha t t en m e h r m a h l e n u n d vielfält ig 
g e s p e i s e t , u n d s ich d e n s e h r a n n e h m l i c h e n u n d l i eb l i chen 
O r e n g e u n d Flor G e n i c h zu e ine r s o n d e r b a h r e n Ergötz l ich
keit d i e n e n l i eßen , u n d d a r i n n e n w i e in e i n e m P a r a d i e s 
n e b s t e i n e r a n g e n e h m e n Music s ich ve rgnüg l i chs t divert i -
r en konnten- . " 

Bed ing t d u r c h d i e s e W i r k u n g k o n n t e s ich d a s S tu t tgar te r 
a b s c h l a g b a r e P o m e r a n z e n h a u s t ro tz d e r s t ä n d i g e n Ver
s c h l e c h t e r u n g d e s B a u z u s t a n d s l a n g e e r h a l t e n . Erst 1750 
v e r f ü g t e H e r z o g Carl E u g e n (1728-1793) in V e r b i n d u n g mit 
d e m N e u b a u d e s S c h l o s s e s d e n A b r i ß d e s G e b ä u d e s . 

B e m e r k e n s w e r t ist. d a ß , w i e in Stuttgart , a u c h in d e n an 
a n d e r e n O r t e n e r r i c h t e t e n a b s c h l a g b a r e n H ä u s e r n n e b e n 
d e n a u s g e p f l a n z t e n P o m e r a n z e n a u c h d i e in G e f ä ß e n kul
t iv ier ten P f l a n z e n ü b e r w i n t e r t w u r d e n . 

Seit 1568 l i eß d e r h e s s i s c h e Landgraf Wi lhe lm I V . ve rhe i 
ratet mit S a b i n e v o n W ü r t t e m b e r g , d e r T o c h t e r d e s H e r z o g s 
C h r i s t o p h v o n W ü r t t e m b e r g u n d S c h ö p f e r d e s S tu t tgar te r 
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Abb. l. Fürstlicher luslgarten zu Stuttgart, im Vordergrund der Po-
»icnmzenbaiii. M. Meriau 1010 

R e s i d e n z g a r t e n s , in d e r Fu lda -Aue u n t e r h a l b v o n Kassel ei
n e n Lus tgar ten a n l e g e n , in d e m e t w a 1578 e b e n f a l l s e in ab
s c h l a g b a r e s W i n l e r h a u s er r ich te t w u r d e . Ein g r o ß e s I inwet -
ter v e r n i c h t e t e 1583 d a s l e ich te G e b ä u d e vo l l s t änd ig . E ine 
B e s c h r e i b u n g d e s sofor t d a r a u f e r f o l g t e n N e u b a u s a u s d e m 
J a h r e 1605 läßt e r s tma l ig e r k e n n e n , d a ß d i e U m f a s s u n g s 
m a u e r fest e r r ich te t w u r d e u n d n u r n o c h d a s D a c h ab
n e h m b a r w a r . Für d i e B e h e i z u n g w a r e n z w e i e i s e r n e Ö f e n 
a u s r e i c h e n d . " 

Eine w e i t e r e D a r s t e l l u n g e i n e s a b s c h l a g b a r e n P o m e r a n 
z e n h a u s e s ist d e m S t i chwerk ü b e r d e n b e r ü h m t e n He ide l 
b e r g e r M o r t u s Palat inus . v o n S a l o m o n d e C a u s a u s d e m 
J a h r e 1620 zu e n t n e h m e n . ' N a c h d e r Fer t igs te l lung d e s n e u 
en Lus tgar tens w u r d e n d i e bere i t s e twa 6 0 J a h r e a l t en Po
m e r a n z e n u n d C i t r o n e n a u s d e m a l ten H e r r e n g a r t e n in d e r 
Stadt H e i d e l b e r g , in d e m sie n e b e n a l l e r h a n d f r e m d e n u n d 
a u s s l e n d i s c h e n g e w ä c h s e n - w u c h s e n , a u s g e g r a b e n u n d in 
e i g e n s fü r d e n T r a n s p o r t a n g e f e r t i g t e n P f l a n z k ü b e l n m ü h 
sel ig in d e n n e u e n G a r t e n t ranspor t i e r t . S c h o n im a l t en Her -
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Ahb. 2. Der Pomeranzengarten des Hortus Palatinos tn Heidelberg, Grundriß mit Darstellung etnesfabrbaren Ofens und Aufriß des Ge
bäudes ni den verschiedenen Aufbaupbasen 

rengar ten w u r d e n d i e e twa 7,5 m ( 0 h ö h e n Baume d e s 
winters mii e ine r e i n g e w e r m b t e n Hüllen von holz ZUgeril In 
\ n « are, dami t der IVosi i hnen kein s c h a d e n ihue-.1" Auf ei
ner s chma len Ge lände te r r a s se un terha lb des Labyrinths, mit 
e i nem w ei len Blick übe r d e n O r a n g e n h a i n auf d i e Stadl 
Heidelberg , er folgte d i e Wiedere inpf lanz .ung von 30 Bäu

m e n in zwei Reihen. Im Herbst (nach Michaelis) w u r d e ein 
l - 'achwerkgebäude von 280 Schuh (81.76 m) Länge u n d 
32 Schuh (9.34 m ) Breite mit Satteldach d a r ü b e r errichtet, 
d a s mit vier f ah rba ren Ö f e n erwärmt w e r d e n konnte . Klei
ne re Fenster u n d g rö ß e re Lüf tungsk lappen sorgten für Licht 
und fr ische Luft. 

Abb,.{. Fenslercinsscbnill den steinernen f'oiiieraiizenhatises in größerer l'arm 
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Der g r o ß e A u f w a n d d e s Auf- und Abbaus sowie d i e hö
h e n Unterha l tungskos ten veran laß ten d e Gaus, im g le ichen 
Stichwerk e inen Entwurf für ein in Stein ausge führ t e s Po
m e r a n z e n h a u s vorzu legen , bei d e m nur n o c h d a s Dach u n d 
die erhebl ich vergrößer ten Fenster im Herbst a u f z u b a u e n 
waren . Das Dach sollte hinter e iner mit F o r m b a u m e n in 
Z ie rge fäßen bese tz ten Balust rade verborgen w e r d e n . Paarig 
a n g e o r d n e t e , g e w u n d e n e Säulen a n d e n W ä n d e n zwischen 
d e n Fenslern, übe r d e n e n sich d a s mit ionischen Stilmerk
malen v e r s e h e n e Ges ims Verkröpfte, hät ten a u s d e m vor
h a n d e n e n -abschiagbaren Schuppen- berei ts ein r ep räsen
tatives G a r t e n g e b ä u d e en t s tehen lassen. Der Dreißigjährige 
Krieg u n d die A n n a h m e der b ö h m i s c h e n Königswürde 
d u r c h d e n Schöpfe r d e s Gartens. Kurfürst Friedrich V. von 
d e r Pfalz (1596-1632) führ ten zur Einstellung d e r Arbei ten 
u n d schließlich zum Untergang d e s Gartens. 

Auf d e n G a r t e n e n t w ü r f e n in d e m 1640 e r sch ienenen u n d 
wei tverbre i te ten Werk von Josef Fur t tenbach Architcctura 
Recreationis. d ü r f e n die absch lagbaren Häuser zur Ül>er-
w i n t e r u n g ausgepf lanzter , nicht e inhe imischer Pf lanzen, 
w i e Feigen. Granatäpfe l ode r Pomeranzen , ebenfal ls fast 
n iemals fehlen. Ihre Anordnung f inden sie e n t w e d e r mit 
d e r R ü c k w a n d an die G a r t e n m a u e r ange lehn t o d e r frei im 
Gar ten plazier t ." 

Die Entwicklung be im Bau absch lagbarer Pomeranzen 
häuser w u r d e auch in Berlin zur Kenntnis g e n o m m e n . So
fort nach Beend igung d e s Dreißigjährigen Krieges e r fo lg te 
1647 im Berliner Lustgarten, seitlich d e s Stadtschlosses. d ie 
Errichtung e ine s solchen Gebäudes . Die öst l iche Rück- und 
nörd l iche Se i tenwand waren gemauer t . Rot anges t r i chene 
Schindeln d ien ten zum Decken d e s Daches. Z u m besse ren 
Wärmeschu tz w u r d e n die Zwischenräume der hö l ze rnen 
D o p p e l w ä n d e mit Stroh, Heu o d e r Torf ausgefül l t . Anstelle 
d e r Fenster waren in d e r Längsseite drei kleine quadrat i 
sche Ö f f n u n g e n angebracht . Nur d a s Dach und die Vorder
front z u m Gar ten wa ren abschlagbar. Zur besse ren Erwär
m u n g diente e ine Lage Mist ode r Stroh auf d e m D a c h b o 
den . Durch das -Ausbrechen d e r be iden Ecköfen nach d e m 
Lusthaus wärtz- b rann te d a s Haus s chon 1655 völlig nieder, 
wobe i die P f lanzenbes tände restlos vernichtet w u r d e n . 
I(i5d ents tand an gleicher Melle ein hö lzernes In ter imshaus , 
in wesent l ich g röße ren A b m e s s u n g e n , he izbar mit acht 
Öfen und a b n e h m b a r e m , dreischiff igem Satteldach. Wie 
a u s e inem Inventar von 1672 hervorgeht , d i en te d a s Haus 
nicht nur d e n im freien G r u n d e angep f l anz t en Citrusge-
wächsen . s o n d e r n a u c h e ine r g r o ß e n Anzahl der fü r ba
rocke (Jranger ien typischen Kühelpf lanzen als Winterquar
tier. Durch d i e liereits nach 30 Jahren e inge t re tene Baufäl
ligkeil d i e ses G e b ä u d e s ents tand 1685 e ine völlig neue , 
massiv ausge füh r t e Oranger i e im I n n e n r a u m der Bastion 
d e s Schloßgartens . En t sp rechend d e m Entwicklungss tand 
d e r b a r o c k e n Gar tenkunst ö f fne te sie sich - als e ine d e r 
f rühes ten Beispiele in Deutschland - im Ha lbkre i sbogen 
nach Süden d e m Gar ten und d ien te gleichzeit ig mit ihrer 
ansp ruchsvo l l en Architektur als d e s s e n a n g e m e s s e n e r Ab
schluß. '-

Trotz der i m m e r we i t e ren Entfaltung der b a r o c k e n Gär
ten, in d e n e n sich ein absch lagbares P o m e r a n z e n h a u s 
k a u m noch e i n o r d n e n ließ, w u r d e d i e g r o ß e il lusionistische 
Wirkung e ine s im Gar ten ausgepf l anz t en O r a n g e n h a i n s 
s tändig wei te rge t ragen. Dazu war e s no twend ig , für so lche 
G e b ä u d e e ine p a s s e n d e Stelle im Garten zu f inden und 

ihnen ein repräsen ta t ive res Äußeres zu ver le ihen . Der Ver
fasser d e r •Nürnbergische Hesperides. , J .Ch . Volkamer 
(1644-1720). b e s a ß in s e i n e m G o s t e n h o f e r Gar ten in Nürn
berg u m 1700 e ine Oranger ie , d ie auf drei Seiten von Ge
b ä u d e n u m g e b e n , sich nach Süden hin ausr ich te te . Eine 
Reihe v o n Säulen für d i e G e b ä l k a u f l a g e mit au fgese tz t e r 
Balust rade w a r mit d e n Figuren d e r Hü te r innen d e r go lde
n e n Äpfel, Aegele . Arethusa u n d Hesper thusa , g e s c h m ü c k t . 
Sie b i lde te a u c h im Sommer , n a c h d e m A b b a u d e s D a c h e s 
und d e r Südf ron t , e ine wi rkungsvol le a rch i t ek ton i sche Ab
g r e n z u n g z u m Garten. Geheiz t w u r d e übe r Ö f e n in d e n 
seillich v o r h a n d e n e n AVinterungen-. in d e n e n d i e Kübel
pf lanzen in d e r kalten Jahreszei t aufgestel l t w a r e n . Eine Be
sonderhe i t d e r O r a n g e r i e b e s t a n d dar in , d a ß die Wohnräu 
m e d e s H a u s e s e ine d i rekte Verb indung z u m Pf l anzen raum 
b e s a ß e n , s o d a ß m a n im Winler v o m Z immer a u s d e n An
blick u n d d e n Duft d e r Pf lanzen g e n i e ß e n k o n n t e . " 

Eine Wei te ren twick lung d ieses Bautyps stellte d a s als 
t echn i sche u n d küns t le r i sche Meislerleistung g e l t e n d e ab
sch lagba re P o m e r a n z e n h a u s d e s Unte ren Be lvede re s in 
Wien a u s d e r Zeil u m 1700 dar. Zur Vere in fachung d e s Auf-
u n d A b b a u s k o n n t e d a s Dach in e inze lnen Teilen auf Rol
len übe r d i e Anlage g e z o g e n w e r d e n . Mit e ine r Luf the izung 
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Abb. 4. Solomon Kleiner, Ahschlagbares Pomeranzenbaus aus 
dem lSelvederef>arten in Wien. 17J7 

ü b e r un te r i rd i sche Kanäle ließ sich d e r Raum e r w ä r m e n . 
Auch in künst ler ischer Hinsicht h a u e m a n versucht , d ie 
Oranger i e stark a u f z u w e r t e n . So wa ren d i e Maue rn aul der 
Innense i t e mit reichen Blendarkaden g e s c h m ü c k t . Zwi
schen e i n e m Wassergraben mit Fon tänen u n d d e r al> 
sch lagbaren S ü d w a n d mil g roßen , fast bis zur Pl in ihe rei
c h e n d e n Fenstern, wa ren d i e Figuren d e r Musen aufge
stellt. Im S o m m e r e r inner ten die im freien G r u n d w a c h s e n 
d e n O r a n g e n b ä u m e ikonograph i sch a n e inen Hain d e r Mu
sen, im Winter milderte der Anblick d e r Sku lp tu ren den 
Eindruck e ine s S c h u p p e n s . " 

Auch bei d e r 1719 bis 1723 im Weikershe imer Schloßgar-
ten er r ich te ten Oranger i e w u r d e d e m ausgepf l anz t en Oran
genha in d e r Vorrang e inge räumt . Dieser fügt sich lest in d a s 
i k o n o g r a p h i s c h e P r o g r a m m d e r zah l re ichen Plast iken ein. 
d a s mit d e r H e r v o r h e b u n g von Jup i t e r u n d Flerkules auf d a s 
Se lhx twrs iündnis d e s Besiizers hinweist : Ers iehl sich se lbä 
als we i s e r Herrscher se ines e igenen k le inen K o s m o s u n d 
als d e r N e u e Herkules , als K ä m p f e r u n d als Garan t fü r d e n 
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Frieden.-" Die a m Ende d e s Gar tens a n g e o r d n e t e n , in der 
Mitte a u s e i n a n d e r g e z o g e n e n G e b ä u d e , bei d e n e n n u r noch 
die Dacher a b n e h m b a r waren , en t sp rachen mit ihrem rei
c h e n plas t ischen Schmuck d e r fü r Deu t sch land in vielen 
Gär ten typ i schen Stel lung d e r Oranger i e als repräsentat ives 
G e b ä u d e d e m Schlots g e g e n ü b e r zur Beg renzung d e r 
H a u p t a c h s e a n der G r e n z e d e s Gar tens . Der h o h e Repara
t u r a u f w a n d , resul t ie rend aus d e m s tändigen Auf- u n d Ab
t ragen d e s Daches, f ü h l t e dazu , d a ß 1751/52 feste Dächer 
errichtet w u r d e n , d ie e i n e Aufgabe d e s ausgepf l anz t en Po-
m e r a n z e n h a i n e s b e d e u t e t e n . 

Bei d e n P l anungen für d a s süd l iche Oranger iepa r t e r re im 
Ludwigsburger Schloßgar ten a b 1721 w u r d e ein e inmaliger 
G e d a n k e für nur k u r z e Zeil in d i e Wirklichkeit umgesetz t . 
Auf d e n im freien G r u n d s t e h e n d e n O r a n g e n h a i n sollte 
a u c h hier nicht verzichtet w e r d e n . An h e r v o r g e h o b e n e r 
Stelle, in d e r Mitte d e r nörd l ichen Beg renzung d e s Orange-
r iepar terres , f lankiert von zwei massiv err ichte ten Orange 
riegebäuden, w u r d e e i n e zweire ih ige O r a n g e n p f l a n z u n g 
mit 36 B ä u m e n angelegt . Ein mit Voluten, Konsolen u n d 
Segmentg iebe ln reich verzier ter -Communika t ionsbogen- in 
d e r Mit telachse d e s Par terres ließ e i n e n Blick du rch den 
Citrushain auf e ine dah in t e r bef ind l iche Kaskade frei. Die 
a u c h im S o m m e r a m Or te ve rb l e ibenden g e m a u e r t e n Pfei
ler als Stützen für d a s absch lagba re Win te rhaus bi ldeten mit 
d e n v o n e ine r Kugel g e k r ö n t e n Pyramiden auf d e n Kapi
tellen vor d e m Irischen G r ü n der O r a n g e n e ine e inmal ige 
Absch lußkul i s se für d a s Oranger iepar te r re . Durch die 1725 
g e t r o f f e n e Ver fügung ü b e r d e n N e u b a u d e s Corps d e Logis 
Wurden a u c h am Orange r i epa r t e r r e Verände rungen vorge
n o m m e n , d e n e n die Ci t ruspf lanzung z u m O p f e r fiel.1" 

Herzog Carl Eugen w i d m e t e se iner Oranger i e ganz l>e-
s o n d e r e Aufmerksamkei t u n d w ü n s c h t e , d iese s o m m e r s 
u n d win te r s in seiner Nähe zu h a b e n . An Großart igkeil al
le b i sher b e k a n n t e n absch l agba ren Orange r i en über t ref
f end , l ieß er u m 1760 e i n e stattl iche Anzahl O r a n g e n vor 
d e r g e s a m t e n Gar t en fas sade d e s n e u e n Corps d e Logis d e s 
Ludwigsburger Schlosses e inpf l anzen und im Winter ein 
fast a u s Glas b e s t e h e n d e s G e b ä u d e d a r ü b e r err ichten. Die
se g r ö ß t e jemals in Deutsch land g e s c h a f f e n e Anlage e ines 
a b s c h l a g b a r e n O r a n g e n h a u s e s . von der fo lgende zeit
genös s i s che Beschre ibung existiert, b i ldete den Rahmen für 
d i e t ä u s c h e n d s t e n höf i schen Feste: 

•Die Orangerie, welche, sowohl was die Anzahl als die 
Schöiiheil der Orangebäume anbetrifft, für eine der präch
tigsten in Humpa gelten mag. gehöret mit unter die Wunder 
aller der Linder, die nordwärts der mittäglichen Provinzi-
vn von spinnen, der Provence und Italien gelegen sind Die 
Orangen- und Citronenhäume machen hohe gewölbte 
Gänge, unter welchen Sc. Herzogl. Durchlaucht mit ihrem 
Hofstaate ordentlicher Weise spazieren geben. Sie bleiben 
das ganze Jahr hindurch in dem Erdboden, und tragen, zu 
gleicher Ergözuug des Geruches und Gescbmakes derjeni
gen, welchen der Herzog den Eingang verstauet. Inständig 
Blütben und Früchte. 

Diese Orangerie, in welche man durch dengrossen Sallon 
kommt, bat achthundert und zwey und dreyßig Fuß m der 
Länge und hundert und zehn in die Breite: das ist. sie 
nimmt die ganze mittägliche Facade des I'alastes ein. ieel-

cbe an die Gärten stossel. und ist noch um hinulcn und ein 
und fünfzig Fuß'verlängert, um die heyde Ecken des Schlos
ses bis an die zwey äu/sere Höfe einzuschliessen. und durch 
diesen Umfang ZWey kleine Gärten, von hundert ein und 
füntzig Schub III der länge und hundert und sechs in der 
Breite zu machen, welche alles sind, was mau sich nur sel
tenes und reizendes •lenken kann. 

Die zwey \ erlängerungen der Orangerie über den Palast 
hinaus dienen gleichsam den kleinen Garten zu Voisäälen. 
Vier große Baßins, in deren Milte Springbrunnen befindlich 
sind, die tIns Wasser in eine sehr beträchtliche Höbe /reihen, 
unterhalten in den beissen Sommertagen darin immer die 
Kuhle des Frühlings, und werden von Orangenbäumen ei
ner besonderen Grösse beschattet, welche allenthalben die 
angenehmsten Bugen und tauben bilden 

Zwischen diesen Orangenbäumen sind auf Sdilber ver
zierten Stöcken Laternen vom reinsten Glase, in Form 
langlecbter Kugeln, aufgestellt, um Kerzen einzunehmen 
und vordeu Wirkungen der Luft zu verwahren, welche die
se Art von Vorhöfen erleuchten, wenn es dem Herzog belie
bet, in schönen Sommernächten mit seinem Hufe tlaselbsl 
zu speisen. 

Sechs Bassins von unterschiedenen Figuren, mit Spring-
hronnen von unterschiedlicher Höbe sind längs der Oran
gerie angebracht und verbreiten daselbst eine immer
währende Kühle Von den kleinen Gärten bat auch jeder 
ein Wässerwerk, welches in Gestalt einer ballx-n Kugel einen 
Wasserfall und dadurch eine sowohl dem Gesicht als dem 
Gehör sehr angeiwhme W'ürkung machet ... I'eber die 
ganze Orangerie balle man ein Tuch gezogen, das wie der 
Himmel gemabiet war. um die Verwunderung derjenigen 
die darinu Spazierten, zu vermehren-

Eine ä h n l i c h e Anlage war in der gleichen Zeit auch für 
d a s in d e r N äh e von Ludwigsburg ge l egene Wasserschloß 
M o n r e p o s gep lan t . Zur Aus füh rung kam es wahrscheinl ich 
nicht mehr , da a b 1764 d e r Herzog sein ganzes Interesse 
d e m n e u e n Schloß Soli tüde schenk te , w o h i n auch die um
fangre iche herzogl iche Oranger i e transportiert wurde. '" 

Die alle Illusion von e inem nordlich der Alpen wachsen
d e n O r a n g e n h a i n sollte n o c h e inmal im SchlnKgarten der 
Würzburge r Residenz Gestalt a n n e h m e n . Bei seiner durch
g r e i f e n d e n G a r t e n p l a n u n g 1774 sah J o h a n n P rokop Mayer 
für e i n e sei l l iche Gar tens i tuat ion e ine Ci ia ispf lanzung im 
f re ien G r u n d mit e i nem absch lagbaren Winlerhaus Vor. 
Trotz d e r B e m ü h u n g e n , d a s Bauwerk du rch Pilasier u n d 
die A n o r d n u n g d e r Fenster e ine gefäl l ige archi tektonische 
G l i ede rung zu ver le ihen, ge lang es nicht, d a s e in fache Ge
b ä u d e in d e n gep lan t en kos tba ren Rokokogar ten en tspre 
c h e n d zu integrieren. Der Tod d e s Fürstbischofs setzte d e n 
Arbei ten Mayers ein Ende. Der s c h ö n e G e d a n k e , d ie völlig 
a n d e r e Wirkung e ines O r a n g e n h a i n s n e b e n d e n seit lan
g e m v o r h a n d e n e n und in e iner g r o ß e n Oranger ie unterge
brachten zahl re ichen Kübelpf lanzen in d i e Ges ta l tung d e s 
Gar tens mit c inzulx-z ichen. w u r d e nicht a u s g e f ü h r t . " 

Mitte d e s 19. J a h r h u n d e r t s w u r d e d i e Vorstellung e ines 
ü b e r b a u t e n -italienischen Gartens- in Karlsruhe noch ein
mal get räumt und realisiert. N a c h d e m seit d e r G r ü n d u n g 
d e s Schloßgar tens d i e unterschiedl ichs ten Orange r i en u n d 
G e w ä c h s h ä u s e r errichtet u n d z u m Teil w i e d e r abger i ssen 
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u n d du rch n e u e ersetzt w u r d e n , entwarf d e r Architekt und 
Baudirektor Heinrich Hübsch 1852-53 Pläne für e ine so lche 
Anlage, u m vor al lem die zahlre ichen, noch v o r h a n d e n e n 
O r a n g e n u n d Zi t ronen aus der Sammlung d e s 18. J ah rhun
derts e n t s p r e c h e n d repräsent ie ren zu k ö n n e n . Östlich d e s 
T o r b o g e n s w u r d e , in An lehnung an das Vorbild d e r halb
r u n d e n b a r o c k e n Oranger ien , ein im g r o ß e n Bogen 
s c h w i n g e n d e s , a b b a u b a r e s G e b ä u d e errichtet. Die Rück
w a n d bi ldete d e r vom Schloß bis zu d e n G e w ä c h s h ä u s e r n 
f ü h r e n d e Arkadengang , a u s d e m m a n von o b e n e inen 
s c h ö n e n Ausblick auf die im freien G r u n d e w a c h s e n d e n 
Pf lanzen g e n i e ß e n konn te . Das G e b ä u d e w u r d e als Eisen
kons t rukt ion a u s g e f ü h r t Die Meinung d e s Baudirektors 
Hübsch , d a ß mit d e r g r o ß e n Zahl stattlicher O r a n g e n - und 
Z i t r o n e n b ä u m e e ine d e r -brillantesten Partien- gestaltet 
w e r d e n könn te , de ren Anblick im Freien von großar t iger 
W i rkung u n d in Deutsch land einzigartig wäre , k o n n t e sich 
jedoch nicht m e h r durchse tzen . Das verstärkte Interesse der 
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Abb. 5 Abscblagbares Pomeranzenbaus im Garten der Grafen ABegri in Cucciano im geöffneten Zustand (rechts), aus: J. Ch. Volkamer. 
NürnIxrRiscbe Hespertdes .... 1708 

Gartendirekt ion für d i e e h e r ze i tgemäße bo tan i sche Sam
mel le idenschaf t , geprägt du rch das Bestreben, möglichst 
viele n e u e F.xoten zu besi tzen, g a b e n d e m -italienischen 
Garten- o h n e Beach tung d e r ebenfal ls von Hübsch vorge
sch lagenen Bcpf lanzung . immer m e h r d e n Charak te r e ines 
Wintergartens.1 ' ' 

Die heu t e n o c h im Karlsruher Botanischen Gar ten vor
h a n d e n e F i senkons t ruk t ionen sind Reste e iner ü b e r Jahr 
h u n d e r t e ge t r agenen Illusion, d i e von d e n seit 1866 betr ie
b e n e n B e m ü h u n g e n , auf der Insel Mainau sub t rop i sche 
Pflanzen in a b b a u b a r e n ( be rwin t e rungshäuse rn im freien 
G r u n d zu kultivieren, bis heu te noch i m m e r a m Leben er
hallen wird. 
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