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Bruno J. Sobotka (Hrsg.): Burgen, Schlosser, Gutshauser in Sachsen- 

Anhalt.

468 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Veroffentlichungen der Deutschen Burgenverei- 

nigung e. V., Reihe C, Stuttgart 1994.

»Zwei Schwerter verleiht Gott auf dem erdenreich, um die christenheit zu beschiitzen. 

Dem papst ist bestimmt das Geistliche, dem kaiser das weltliche« (Eike von Repgow, 

Sachsenspiegel, 1. Buch, Artikel 1) (Abb. 1). »Gott hat den Menschen nach sich selbst 

gebildet und hat ihn durch seine marter erldst, den einen wie den anderen. Ihm ist der 

arme ebenso nah verwandt wie der reiche« (Eike von Repgow, 3.Buch, Artikel42, §1). 

»Als man zuerst recht setzte, da gab es keinen dienstmann und waren alle Leute frei, da 

unsere Vorfahren hier ins Land kamen. Mit meinem verstande kann ich es nicht begrei- 

fen, nach der wahrheit, daE jemand ernes anderen eigentum solle sein« (Eike von Rep

gow, 3. Buch, Artikel42, §3).

Abb. 1 Tympanon in der Kaiserpfalz Gelnhausen aus dem spaten 12. Jh., kurz vor Abfassung des Sachsen- 

spiegels durch Eike von Repgow. Die Darstellung von Gott Vater, der dem Kaiser das weltliche, dem Papst das 

geistliche Schwert (Kreuz) verleiht, entspricht genau dem Sachsenspiegel, r.Buch, Artikel 1.

Der Ausgriff auf das erste deutsche Rechtshandbuch, den Sachsenspiegel des Eike 

von Repgow aus der Zeit um 1200, soli zeigen, daE wir uns mit dem vorliegenden Band 

»Burgen, Schlosser, Gutshauser« mitten im Riiderwerk der Geschichte befinden. Einmal 

geht es um die Geschichte jener Objekte, zum anderen geht es um den Besitzanspruch an 

ihnen, um Leid, Unrecht, Betroffenheit, Unverstandnis in jungerer und jungster Zeit. Es 

ist nicht leicht, ja wohl auch nicht beabsichtigt, alles auf einen Nenner zu bringen.

Ausgangspunkt fur diese Verbffentlichung war eine Ausstellung der Deutschen 

Burgenvereinigung mit dem gleichen Thema, die in Magdeburg, Querfurt, Freyburg, 

Quedlinburg und Worlitz gezeigt wurde. Der Band enthalt 57 Einzelbeitrage verschiede-
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ner Autoren uber einzelne oder mehrere Objekte mit Abbildungen und Planen, ihre Ein- 

bettung in die Kulturlandschaft, in die Familien- und Territorialgeschichte, Vertreibun 

gen im AnschluB an den 2.Weltkrieg, Rechtsanspruche und nicht zuletzt uber das Ver- 

machtnis und die Aufgabe unserer und der kornmenden Generationen fur diese 

Bauwerke.

Im Anhang wird eine alphabetisch geordnete Dokumentation der in der Ausstellung 

gezeigten Burgen, Schlosser und Gutshauser in Sachsen-Anhalt geboten. Weitere Objekte 

werden im Anschlub daran -ahnlich wie die Ausstellungsobjekte, aber kiirzer- abge- 

handelt. Eine Chronik Sachsen-Anhalts und Stammtafeln der Fiirsten von Anhalt sowie 

mehrere Register beschliehen das Buch.

In der historischen Einleitung sagt B. J. Sobotka ganz richtig, dab Sachsen-Anhalt ein 

Kernland Deutschlands und Europas ist. Nebenbei fragt sich der Leser, was die Ein- 

wohner Sachsen-Anhalts fiir eine Sprache sprechen, wenn er erfahrt, dab »seine Bewoh 

ner ... haufig die Sprache der mittel- und osteuropaischen Lander sprechen« (S. 12). Die 

Friihgeschichte bis zum Hohen Mittelalter ist fehlerhaft. Der »ZusammenschluE ver- 

schiedener germanischer Vblkerschaften« zum »GroBreich der Thiiringer« laEt die 

neuen historisch-archaologischen Forschungen unberiicksichtigt. »Der nbrdliche Teil« 

des unterlegenen Thiiringerreiches, »in etwa das nunmehrige Sachsen-Anhalt, wurde 

sachsisches Stammesgebiet«. Erst unter Karl dem GroEen »wurde es zusammen mit dem 

Herzogtum Sachsen dem Frankischen Reich eingegliedert« (S. 12). Auch die These, dab 

»erst die deutsche Ostkolonisation, deren Hauptphase im 12. Jahrhundert einsetzte,... zu 

einer planmaEigen bauerlichen Besiedlung des nord- und mitteldeutschen Raumes« 

fiihrte, ist fiir Sachsen-Anhalt zu spat angesetzt. Im westlichen Teil von Sachsen-Anhalt 

erfolgte nach Meinung des Rez. die Binnenkolonisation, die Umwandlung der Natur in 

eine bliihende Kulturlandschaft, in der Zeit vom 8. bis zum 12. Jh. als groise gemeinsame 

Anstrengung der einheimischen sowie der zum Siedeln eingeladenen Bauern anderer 

Gegenden und des Adels. Gewaltiges wurde geleistet, die Grundlagen reichen Lebens im 

Mittelalter bis in unsere heutige Zeit wurden geschaffen. Leider blieb dieser Gemein- 

schaftsgeist nicht immer erhalten.

In der Darstellung wird auch nichts gesagt uber den thuringischen Erbfolgekrieg im 

13. Jh., die kriegerischen Auseinandersetzungen wahrend des 14. Jh. im Harz oder den 

sachsischen (wettinischen) Bruderkrieg im 15. Jh., die zu Lasten der Bauern gingen. Auch 

iiber die vielfache Wegnahme der Almende, des dorfeigenen Waldes und von Wiesen 

wird nichts berichtet. Das ging einher mit der Entstehung der Landherrschaft. Der Adel 

erhielt zunachst die Lehen (von leihen!) vom Kbnig als Lohn fiir seine Tatigkeit im 

bewaffneten Dienst (»Heerfahrt und Hoffahrt«) und in polizei- und verwaltungsahn- 

lichen Verrichtungen. Die Lehen waren zunachst nicht erblich, sondern Reichsbesitz. 

Der erste Markgraf von Meifien, Graf Rikdag, fiel im Jahre 985. Sein voll leistungsfahiger 

Sohn erhielt das ehemalige Lehen seines Vaters nicht. »Herr der Lehen der Kdnig ist«, 

sagte noch Borries, Freiherr von Miinchhausen, in einem seiner Gedichte. Es war das Be- 

streben des Adels, die Lehen erblich zu machen. Stuck fiir Stuck wurden -besonders in 

Notzeiten die Rechte des Konigs und Kaisers als Vertreter des Heiligen Romischen Rei

ches beanspruchl. Ein Markstein ist das statutum in favorem principum von 1231, von 

Kdnig Heinrich (VII.) erlassen und 1232 von Kaiser Friedrich II. bestatigt. Durch dieses 

werden den Reichsfiirsten die koniglichen Regalien, das Miinz-, Markt-, Zoll- und

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 85 / 2002



SOBOTKA: BURGEN, SCHLOSSER, GUTSHAUSER SACHSEN - A NHALT 483

Befestigungsrecht sowie der Blutbann iibertragen. Um 1500 noch preisen auslandische 

Reisende Deutschland als bliihendes Land mit einer Vielzahl von eifrig arbeitenden, 

wohlversorgten Stadten, darunter auch freie Reichsstadte mit eigenen Territorien. Im 

Streben nach der Landesherrschaft wurden z. B. in Anhalt mindestens seit dem 16. Jh. die 

Rechte der nun »Untertanen« geschmalert, obwohl das Heilige Rdmische Reich formell 

bis 1806 ein Lehnsstaat war. In Anhalt-Bernburg kam 1721 Furst Viktor Friedrich an die 

Regierung, der mit der Durchsetzung des Absolutismus alte Rechte landstandischer Ver- 

tretungen auEer Kraft setzte, Rechte der Kommunen und Einzelpersonen einschrankte. 

So fiillten wirtschaftliche und finanzielle Nachteile der Bevblkerung die fiirstliche Kasse. 

Aus dieser wurden dann auch Kunstwerke angeschafft, die heute als »Privateigentum« 

beansprucht werden. Hinzu kommt in Gemeinden des Harzes die Wegnahme des 

Gemeinde- und Kirchenholzes, so dab sich Burger aus ihrem eigenen Gemeinde- und Kir- 

chenwald Holz von der fiirstlichen Verwaltung kaufen muEten. Die prosperierenden 

Stadte erlebten -iibrigens in vielen Teilen Deutschlands- zugunsten der fiirstlichen Hof- 

haltungen einen rechtlichen und wirtschaftlichen Ruckgang.

Rez. hat diese Ausfiihrungen u. a. auch vorgelegt, da in den folgenden Ausfiihrungen 

von Alexander zu Sayn-Wittgenstein-Sayn »Die Privatisierung von Kulturgut im Osten« 

(S.23-25) harte und, wie Rez. meint, ungerechtfertigte Worte fiber »eine manchmal 

recht arrogant wirkende Staatsmacht« (S.23) und die staatlichen Denkmalamter stehen. 

Voile Zustimmung hat Verf. bei seiner Sorge um die Baudenkmale und die beweglichen 

und unbeweglichen Kulturgiiter. Da er den »Osten« insgesamt anspricht, kann auf die 

Riickgabe von beweglichen Kulturgiitern aus staatlichen Sammlungen hingewiesen 

werden, von denen ein Teil alsbald in London versteigert wurde und nun auEer Landes 

ist. Rez. kann daher folgende Ausfiihrungen des Verf. nicht verstehen: »Wer kbnnte es 

den durch die historische Behandlung der Enteignungsfiille briiskierten und zutiefst fru- 

stierten Besitzerfamilien veriibeln, wenn sie jetzt in einer »Rette sich, wer kann-Stim- 

mung« versuchten, ihre beweglichen Kulturgiiter erst einmal vor weiteren Zugriffen des 

Staates sicherzustellen, d.h. sie nach Hause in den Westen zu holen, sie verstecken, ins 

sichere Ausland bringen oder gleich verkaufen« (S.25). Auch die Bemerkung »alles 

umfassender Beutegriff unseres Staates« ist so emotionsgeladen, daE derjenige, der aus 

Ost- und WestpreuEen, Pommern oder Schlesien in der sowjetischen Besatzungszone 

nach Flucht oder Austreibung wieder ein Dach fiber dem Kopf gefunden hatte und nach 

der Wiedervereinigung von der Bundesrepublik pro Person lediglich 4000DM als Ent- 

schadigung fur seine Verluste (Wohnung, Haus, Betrieb, Landwirtschaft) im Osten er- 

hielt (und nicht revoltierte), dies nur schwer verstehen kann. Selbstverstandlich waren 

die Enteignungen ein Unrecht und die Behandlung der Betroffenen durch Besatzungs- 

macht und kommunistische Funktionare eine Schande. Waren aber die Enteignungen, 

das Bauernlegen friiherer Jahrhunderte kein Unrecht? Dariiber kann man in diesem 

Band nichts finden. Rez. ist konservativ, hat das Gymnasium der Stiftungen besucht, die 

Freiherr von Conradi L919 fur den verarmten westpreuEischen Adel eingerichtet hatte. 

Aber man sollte auch die Dissertation von Ernst Moritz Arndt »Versuch einer Geschichte 

der Leibeigenschaft in Pommern und Riigen«, Berlin 1803, lesen, die er dem schwedi- 

schen Konig, dessen Untertan er war, widmete. Daraufhin hob dieser die Leibeigen

schaft im schwedischen Teil Deutschlands auf. Man sollte an diese Frage sachlich heran 

gehen, zumal der GroEgrundbesitz in den ostlichen und nordlichen neuen Bundes-
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landern ungleich umfangreicher war. Ein kurzer Vorgriff auf den ansprechenden Bei- 

trag von Irene Roch liber die Renaissanceschlbsser sei erlaubt. Sie schreibt iiber das 

16. Jh.: »nachdem die Landesf iirsten und ein Teil des Adels ihren Landbesitz und ihr Ver- 

mdgen infolge der sich rasch ausbreitenden Sakularisierung kirchlichen Besitztums hat- 

ten vermehren kbnnen« (S. 67). Erhard Hirsch schreibt iiber anhaltische Residenzschlbsser 

und nimmt an, dab der Zerbster Schlobbau »zur Verarmung der Stadt Zerbst« beitrug. 

Fur die Burger Deutschlands gilt die Gleichberechtigung. Anreden wie »seine Durch- 

laucht« usw. kbnnen wegfallen. Ein vertrauensvolles, vorwartsstrebendes, bewahrendes 

Miteinander ist anzustreben, auch bei »mehr Vertrauen in das denkmalpflegerische Fin- 

gerspitzengefuhl des Privatbesitzers« und »funktionierender Aufsicht und Kontrolle der 

staatlichen Denkmalbehbrden« (S.25).

Der ehemalige Ministerprasident von Sachsen-Anhalt, Christoph Bergner, und der 

ehemalige Ministerprasident von Niedersachsen, Gerhard Schroder, berichten iiber die 

Kultur und iiber beide Partnerlander beim gegenseitig helfenden Aufbau.

Der Landeskonservator, Gotthard Voss, fiihrt ein in die historische und jetzige Denk- 

malpflege des Landes. Er zeigt die jetzigen Schwierigkeiten bei der Erhaltung der Burgen, 

Schlosser und Herrenhauser auf.

Es folgen kleinere Beitrage iiber einzelne Objekte. Von besonderem Interesse sind die 

Ausfiihrungen von Ferdinand von Bismarck iiber »Die Familie Bismarck in Schbn- 

hausen«. Der Umzug der Familie Bismarck von Schlob Burgstall in der Altmark nach 

Schonhausen sei ein tiefer Einschnitt, ein »erzwungener Neuanfang« (S. 101) gewesen. 

Da »die Bismarcks an der Heide« im Jagdrevier des Kurfiirsten von Brandenburg lagen, 

trachtete der Kurfiirst danach, sie »durchaus loszuwerden«. Rez. mbchte zusetzen, dab 

die Hofjuristen feststellten, dab die Bismarcks ja »nur ein Lehen« batten und daher um- 

gesetzt werden kbnnten. Das ist unwahr, denn die Lehen waren damals langst erblich.

Es kbnnen hier nicht alle Beitrage besprochen werden, die einzelne Baudenkmale oder 

Familien betreffen. Herzerfrischend sind die Betrachtungen »Die Familie Katte und die 

Gutsanlage Hohenkamern« von Christoph und Elisabeth von Katte. Sie haben sich wie- 

der in ihrer alten Heimat eingerichtet, Hire vier Kinder gehen hier zur Schule. Aber 

»weder Religion noch Ethik werden an der Schule unterrichtet« (S. 129)!

Die Ausfiihrungen von Konrad von Krosigk »Unmbglich ist, was Edie nicht vermb- 

gen« haben Tiefgang. Damit erweist er sich als Nachfahre Bernhards von Krosigk 

(1858-1934), der anlablich der erforderlichen Untersuchung eines groben Grabhiigels 

die voraussichtlich anfallenden Funde dem Verein fiir Geschichte und Altertiimer der 

Grafschaft Mansfeld iibereignete. Als dann schwere, wertvolle Goldfunde zum Vor- 

schein kamen, sagte er, als Professor Grbbler ihm diese aushandigen wollte: »Was ich 

geschenkt habe, das habe ich geschenkt; ein preubischer Edelmann halt sein Wort«. Rez. 

kennt noch eine andere Version: »Ein deutscher Edelmann halt sein Worth Aktuell! 

Beeindruckend und authentisch ist der Bericht von Hasso von Steuben »Ein Adliger in 

der DDR«. Die Ausfiihrungen von Klaus Wycisk »Konradsburg - Zur Rettung« stimmen 

positiv.

Der vorliegende facettenreiche Band enthalt Beitrage verschiedenster Art. Er ist nicht 

abgerundet. Es wechseln wissenschaftliche Beitrage mit Erlebnisberichten und Emo- 

tionen, ein Bild unserer Zeit. Schlieblich enthalt der Band eine Dokumentation der Aus- 

stellungsobjekte in alphabetischer Reihenfolge, gleichgiiltig ob Burg, Kbnigspfalz, Schlob
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oder Gutshaus. In Allstedt, Ldkr. Sangerhausen, fehlt die Angabe, daE es sich um eine 

wichtige ottonische Kbnigspfalz handelte. Burg oder SchloE Burgscheidungen, Burgen- 

landkreis, wird erst in den Quellen des lo.Jh., bei Widukind von Corvey, als Schauplatz 

der Entscheidungsschlacht von 531 bezeichnet. Der Zeitgenosse Gregor von Tours be- 

schreibt diese Schlacht als offene Feldschlacht an der Unstrut.

Am Ende der Publikation werden die behandelten Themen zusammengefaEt in einer 

kurzen Chronik Sachsen Anhalts. Fiir das 6. Jh. ist dort angegeben »Besiedlung des Ge- 

bietes nbrdlich der Unstrut durch Sachsen«. Das stimmt nicht. Es gibt fiir das 6. Jh. kei- 

nen einzigen sachsischen archaologischen Fund. Im y./8. Jh. sind sie nachweisbar in 

einem Streifen nbrdlich des Harzes, angefangen von dem groEen Graberfeld bei Wehr- 

stedt, Ldkr. Halberstadt, fiber Hornhausen, Bbrdekreis, bis nach Lobnitz, Ldkr. Aschersle- 

ben-StaEfurt. 1028 wurde der Bischofssitz nicht von Zeitz nach Merseburg, sondern 

nach Naumburg verlegt. Bei der »Sachsischen Erbteilung« von 1656/57 handelt es sich 

um die Einrichtung von Secundogenituren, wobei das Miinzwesen, die AuEenpolitik 

und die Armee weiterhin von Dresden aus gefiihrt wurden.

Berthold Schmidt, Halle (Saale)

Abbildungsnachweis
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