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Denkmalpflege

Das Baudenkmal als Kulisse: Das Schicksal des Celler Schlosses 

noch zu wenden?

»Neuer Glanz im Herzogsschlol?« titelte die 

Cellesche Zeitung in ihrer Ausgabe vom 29. 

April 2006. Um was fiir ein Aschenputtel han- 

delt es sich da eigentlich? Geht es da wirklich 

um Schloi? Celle, in der Landesgeschichte Nie- 

dersachsens eine wichtige Statte, in der Kunst- 

geschichte ein herausragendes Kulturdenk- 

mal?

Seit dem spaten 14. Jh. wurden Burg und Stadt 

Celle zum Herrschaftszentrum des welfischen 

Fiirstentums Liineburg. Hohepunkte seiner 

Geschichte zeichnen sich in dem hochragen- 

den Geviert des Schlosses (Abb. 1-3) ab: die 

sorgsame Regentschaft der verwitweten Her- 

zogin Anna in der Kapelle von 1485, die 

Reformations]’ahre unter Herzog Ernst dem 

Bekenner und seinen Sohnen in der vielgiebeli- 

gen Stadtfront aus der Mitte des 16. Jh.s, die 

letzte Bliite nach dem Dreifiigjahrigen Krieg. 

Selbst das mit einer Eheschliegung 1682 vor- 

gezeichnete Ende der Residenz spiegelt sich in 

dem unvollendeten Umbau des Fiirstensitzes.

Unter den erhaltenen Welfenschldssern des Barock 

erhebt Celle den hochsten Anspruch. Der Bauherr, 

Herzog Georg Wilhelm, griff mit dem viertiirmigen 

Karree innerhalb von Wall und Graben auf einen Typus 

zuriick, der zur Bauzeit - sie setzt 1665 ein - gerade erst 

durch den Wettbewerb fiir den Pariser Louvre Bestati- 

gung fand. Ihm folgten spaterhin die Stadtresidenzen 

von Stockholm (ab 1697), Berlin (ab 1698), Kopenha- 

gen (ab 1732) und Madrid (ab 1738). Erstmals verlas- 

sen wurde er fiir diese Bauaufgabe, als der Sonnenko- 

nig mit dem Ausbau von Versailles 1668 begann. Der 

Anspruch, der in ihm liegt, wird in Celle durch das 

Motiv der polygonalen Tiirme bekraftigt, die militari- 

sche Starke demonstrieren. Auch sie stehen bekanntlich 

in langer Tradition, auch vor Ort. Wir finden sie wenig 

friiher im Schloi? Skokloster des schwedischen Feld- 

marschalls Carl Gustav Wrangel und noch 1721 in 

Wien, am Belvedere des Prinzen Eugen.

Der in Italien und Frankreich bereiste Bauherr und sein 

erster Architekt Lorenzo Bedogni aus Reggio Emilia 

haben einen Bau von grol?er Strenge konzipiert. Die 

scharf geschnittene Baumasse binder die iiberkuppelten 

Tiirme iiberzeugend ein. Das Hochrelief der Gewande 

rhythmisiert die Flache der dreigeschossigen Fronten 

und ihres abschliekenden Mezzanin. Dieselbe Gliede- 

rung bestimmt den Hof von ernster Wirkung. Er ist, 

anders als bei italienischen Palasten, Vorfahrt und 

Empfang. Drei Treppenhauser in der Mittelachse der
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Abb. i Celle, Schlofl von Westen (Archiv des 

Autors)

Flugel erschlielsen die Gemacher fur Furst und Hof- 

staat. Hinzu kommt als Festsaal das 1675 zuerst 

erwahnte Theater. Die Flucht der Prunkraume wird 

durch ein Ensemble von Stuckarbeiten Giovanni Batti

sta Torniellis ausgezeichnet, das durch die Verluste 

andernorts noch an Bedeutung gewonnen hat.

All dies fand um 1680 seinen Abschlufi. Und 

so blieb der zur Stadt gelegene Ostfliigel mit 

seinen markanten Zwerchhausreihen als 

Zeugnis des 16. Jh.s bewahrt. Ein Gluck fur 

die Kunst! Wie auch die Erhaltung der SchloE- 

kapelle, durch die Werke des Marten de Vos 

um 1569 zu einer Galerie manieristischer 

Tafelmalerei geadelt. Dies alles ist uber zwei 

Jahrhunderte gepflegt, ergiinzt und zuganglich 

gemacht worden, zuletzt hat man noch die 

museal gestalteten Innenraume neu organi- 

siert. Verblafiter Glanz?

Und was ist »neuer Glanz«? Die zweite Zeile 

der Uberschrift verrat es: «... dank Dach und 

Festspieltagen.« Eine eingeriickte Montage 

(Abb. 4) zeigt beides: einen Schlofihof, der 

durch ein Glasdach den Charme einer Bahn- 

hofshalle gewinnt, eine Menschenmenge, die 

eine Arena verlangt. Beides, um weiter aus- 

schnittsweise zu zitieren, als Steigerung »viel- 

faltigen kulturellen Lebens vor historischer 

Kulisse«. »Insbesondere in der Haupttouris- 

muszeit in August und September ware ein 

derartiges kontinuierliches Angebot sehr 

wichtig«. Diesem geschichtsbewufiten Gedan- 

kenflug mills nicht vie! hinzugefiigt werden. 

Abb. 2 Celle, Schlofi von Osten (Willi Birker)

Oder doch ? Noch ist der Spuk nicht ausge- 

standen. Die Vertreter des Landes Niedersach- 

sen - es ist Eigentiimer - und der Stadt Celle 

kamen nach einem positiven BeschluE des 

stadtischen Kulturausschusses iiberein, eine 

Machbarkeitsstudie an Architekten in Auftrag 

zu geben. Deren Richtung zeichnet sich inzwi- 

schen ab und bereichert das Projekt um eine 

neue Variante. Weder das Land noch die Stadt 

- Trager der obersten und unteren Denkmal- 

schutzbehorde! - kamen dabei auf den Gedan- 

ken, zuallererst zu priifen, ob dieses Projekt 

mit der „Kulisse“ Baudenkmal und seiner vor- 

rangigen Nutzung sinnvoll verbunden werden 

kann. Es wird iibersehen, dais durch die Ver

wandlung des Hofes unter freiem Himmel in 

einen Saal die Erlebbarkeit des Schlosses in 

ihren Grundlagen geschadigt wird. Dies gilt 

nicht nur fur die barocken Trakte. Auch die 

Wahrnehmung des stadtbildpragenden Ostflu- 

gels als eines selbstandigen Baukorpers wird 

verstellt. Selbst die zuriickhaltendste Losung - 

ein Dach aus groKformatigen Schirmen - fuhrt 

Elemente ein, die die Mafistablichkeit verlet- 

zen (Abb. 5). Hinzu kommt die Verfremdung. 

Welche Veranstaltung wird auf Podien und 

Gestuhl, auf Scheinwerferbatterien und Biih- 

nendekor verzichten ? Und schliefilich: Sper- 

rung fiir Aufbau und Proben. Alles das, was 

der an Geschichte und Kunst interessierte Tou

rist in seiner Hauptreisezeit als Argernis 

erlebt, scheint in Celle und Hannover unbe-
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Abb. 3 Celle, Hof nach Westen (Ehem. Staatl. 

Bildst. Berlin)

kannt. Freuen darf er sich, wenn es denn wahr 

wird: Es gibt ein positives Signal der Landes- 

regierung zur iiberfalligen Sanierung des 

SchloKtheaters.

Unabhangig von diesen Problemen sollte man 

in Niedersachsen zur Kenntnis nehmen, was 

kiirzlich die Stiftung Preufiische Schlosser und 

Garten Berlin-Brandenburg berichtete: Ein 

erstaunliches Wachstum der Besucherzahlen, 

dank gezielter Offentlichkeitsarbeit und Publi- 

zistik. Beides fehlt in Celle, in Niedersachsen. 

Auch fur andere Schlosser und Herrenhauser. 

Ware es doch besser, den Tourismus fiir Kul- 

turdenkmale zu erschlieEen statt Kultur- 

schatze fiir den Tourismus zu verschleifien!

Urs Boeck

Abb. 4 »Belebung des Celler Kultiirlebens mit 

Sommer-Festspielen. Das verspricht sich die 

Stadt von einer Uberdachung des Celler Schlos

ses. Foto: Miiller / Montage: CZ« (Cellesche Zei- 

tung 29.4.06)

Abb. 5 »ln dieser Form kbnnte der Innenhof 

des Celler Schlosses uberdacht werden. Fheater- 

und Konzertveranstaltungen wdren wetterunab- 

hdngig. Montage: CZ« (Cellesche Zeitung 

24.2.08, S. 11)
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