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lTJUlOfDOSROTNHSRONTmRjOhaD fSNO9D RmS-KUNdUCDImRS: Plakat zur Ausstellung 

aD fSNOHUuDNUO-OSufUNOftUOoSN: sponsored by the Aga Khan A-ard for Architec

ture, Genf o. J.; vgl. auch das von Pasic mitbetreute thematisierte Heft „Mostar, 

Bosnia-Herzegovina" der Istanbuler Zeitschrift 1NrmfUrfnO1NfODuOMmImRC 3/1993).

Am 9. November 1993 meldete die Deutsche Presseagentur: „Die -eltbe- 

riihmte Briicke von Mostar ist nach Angaben der bosnischen Regierung zerstort 

-orden. Nach neuen Artillerieduellen z-ischen muslimischen und kroatischen 

Verbanden stiirzte die 20 Meter hohe Briicke tiber die Neretva nach mehreren 

Treffern zusammen."

Ingrid Brock, Peter Diemer

Tagungen

TAGUNG DER WARTBURG-GESELLSCHAFT 

am 6. und 7. Marz 1993 auf der Wartburg, Eisenach

hzmfOdoUmO1HHmelTRCUR4

Die Mitglieder und Freunde der „Wartburg-Gesellschaft zur Erforschung von 

Burgen und Schlbssern e.V.“ trafen sich Anfang Marz 1993 zu ihrer ersten Ar- 

beitstagung auf der Wartburg. Erst im November 1992 -ar die Gesellschaft, die 

ihren Sitz auf der Wartburg hat, ins Leben gerufen -orden mit dem Ziel, die in

ternationale Kommunikation zur Burgenforschung durch eine Vereinigung von 

Wissenschaftlern zu befbrdern. Zum Zeitpunkt der Tagung hatte sie bereits in 

acht europaischen Landern Mitglieder. Zu ihren Aufgaben gehbrt ein jahrliches 

Treffen, auf dem Fragen zur Erforschung von Burgen und Schlbssern zur Debatte 

stehen; die Ergebnisse sollen in einer Schriftenreihe verbffentlicht -erden.
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An den z-ei Marztagen stand die Bau- und Kunstgeschichte der Wartburg im 

Vordergrund, der erste Tag -ar dem Mittelalter, der z-eite dem 19. Jahrhundert 

ge-idmet. Insgesamt -arden elf Referate gehalten. Der Bogen spannte sich vom 

altesten Bauteil der Wartburg, dem Palas aus dem 12. Jahrhundert, bis zur Ein

bindung des spatromantischen Geschichtsmonumentes in eine be-uBt gestaltete 

Denkmallandschaft am Anfang des 20. Jahrhunderts. Daneben aber kamen auch 

andere mittelalterliche Burgen in Thiiringen so-ie die Burgenrezeption des 19. 

Jahrhunderts vor allem im -estlichen Deutschland zur Sprache. Die Spann-eite 

der Themen sollte programmatisch sein fiir die kiinftige Arbeit der Gesellschaft, 

die neben der klassischen Burgen- und Schldsserforschung so-ohl den Historis- 

mus als auch Strenger kunsthistorische Fragestellungen nicht aussparen -ill.

Elmar Alt-asser (Freies Institut fiir Bauforschung und Dokumentation Mar

burg) stellte die Bauuntersuchungen in Verbindung mit einer steingerechten Bau- 

aufnahme der Talfassade des Wartburgpalas dar. Das AufmaB -ar im Sommer 

1992 durch die Stellung eines Geriistes (zum ersten Mai seit 1926) an der Ostsei- 

te des Palas moglich ge-orden. Mit Hilfe der Untersuchung lieB sich der trotz 

tiefgreifender Erneuerung noch umfangreich erhaltene Bestand an mittelalterli- 

chem Mauer-erk erkennen. Insbesondere konnte Alt-asser Stellung beziehen zu 

den verschiedenen Versuchen, die Teile des Palas unterschiedlichen Planungsstu- 

fen zuordnen und den Bauablauf uber eine langere Zeit strecken zu -ollen; hier 

ist aufgrund der bauarchaologischen Befunde eine Konkretisierung moglich. Dies 

hat auch im Zusammenhang mit den Befunden der Dendrochronologie EinfluB 

auf die kunsthistorische Einordnung. Die zum Vergleich immer herangezogenen 

staufischen Burgen und Pfalzen stellen sich nunmehr in folgendem Zeitablauf 

dar: Miinzenberg vor 1163-1165, Braunsch-eig um 1155-1166, Koln um 1164 

(vor 1167), Wartburg 1159-1167 und Gelnhausen vor 1165-1169, -omit bisher 

skeptisch bedachte friihe Ansetzungen ihre Bestatigung finden und prazisiert 

-erden kbnnen (Gunther Binding, cmUO/uSedOiSm UNO9SNHSND  S OmROsUeRtST UR: 

Diss. Bonn 1963, S. 96).

Deshalb durfte sich der Beitrag von Thomas EiBing (Bamberg) besonderer 

Beachtung sicher sein. Ihm -ar mit Hilfe der Dendrochronologie die genaue Da- 

tierung des Wartburgpalas in die Jahre 1157-62 aus den Balkenlagen uber dem 

KellergeschoB bis zum ersten ObergeschoB gelungen (im Nachgang zu vorange- 

gangenen Untersuchungen durch M. Jahrig von der Akademie der Wissenschaf- 

ten Berlin mit einem schon annahernd gleichen Ergebnis siehe Dieter Eckstein, 

Thomas EiBing und Peter Klein, cURlNDJtNDRDeDCm JtUOcSfmUNTRCOlUNOSNfHTNC: 

Koln 1992, S. 1). Im Rahmen einer Diplomarbeit uber die Datierung von Hblzern 

ohne „Waldkante“ ist EiBing dariiber hinaus zu besseren und sicheren Ergebnis- 

sen gekommen, fiir den zukiinftigen Einsatz der Dendrochronologie ein -ichtiger 

Fortschritt.

Dieter GroBmann (Marburg) ging auf die bekannte Parallelitat z-ischen den 

Kapitellen des Wartburgpalas und der Doppelkapelle in Sch-arzrheindorf ein. 

Aufgrund stilistischer Vergleiche bez-eifelte er eine Abhangigkeit der Wartburg 

von Sch-arzrheindorf, andererseits schloB er eine Abhangigkeit Sch-arzrhein-
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dorfs von der Wartburg aus chronologischen Griinden nach -ie vor aus. Viel- 

mehr auBerte er die Hypothese, daB beide auf ein gemeinsames Vorbild zurtick- 

gehen. Dieses suchte er aufgrund enger Motiv- und Stilver-andtschaft der Wart- 

burgkapitelle mit Maastricht (Liebfrauen und St. Servatius, siehe Aart J. J. Mek- 

king, cUO3mRf-3UNISS rUNrOfUOaSS fNmJtf: Utrecht 1986, S. 195-222) im Rhein- 

Maas-Gebiet und vermutete einen unbekannten Bau von hohem politischen Rang, 

et-a eine Kbnigspfalz (-ie z. B. Duisburg) als Ausgangspunkt.

Thomas Stolle (personlich verhindert) und Michael Kirchschlager (WeiBen- 

see) gingen in einem gemeinsamen Referat auf die Runneburg in WeiBensee, auf 

eine der „Sch-esterburgen“ der Wartburg, ein. Ob-ohl als grbBere Burgschbp- 

fung der Ludo-inger neben der Wartburg und der Neuenburg bei Freyburg an 

der Unstrut bekannt, -urde -egen des schlechten Erhaltungszustandes ihr her- 

ausragender baukiinstlerischer Rang erst in jiingster Zeit entdeckt.

In Zusammenhang mit langfristigen Sanierungs- und RestaurierungsmaBnah- 

men durchgefiihrte bauarchaologische Untersuchungen brachten eine dem Wart- 

burgpalas vergleichbare Fassadengliederung mit bogeniiberfangenen Dreierarka- 

den so-ie bemerkens-ert qualitatvolle Kapitellornamentik zum Vorschein. Als 

sensationellen Fund darf man die sog. Astsaule bezeichnen h1HHnOAOTRlOkSZ siehe 

Thomas Stolle und Michael Kirchschlager, Die Runneburg in WeiBensee - eine 

mittelalterliche Pfalz der Thiiringer Landgrafen, informeller Vorbericht in 9TN- 

CUROTRlO3JteD  UN 1991, Sonderheft, S. 4-13). Auch hier liefern dendrochronolo- 

gische Untersuchungen erste exakte Anhaltspunkte fur das Baualter und eine ab

solute Chronologie der hochmittelalterlichen Bauphasen.

Reinhard Schmitt (Halle) und Clemens Kosch (Koln) stellten ein gemeinsa

mes, aufgrund fruiterer Forschungen ent-ickeltes Projekt vor, in dem sie den Be- 

ziehungen z-ischen der Architektur im heutigen Sachsen-Anhalt und Thiiringen 

und der des Rheinlandes im hohen Mittelalter nachspiiren -erden. Dabei soil es 

um den EinfluB des Rhein-Maas-Gebietes auf Bauten -ie die Wartburg Oder die 

Runneburg gehen, um die Aufklarung der Ver-andtschaft z-ischen den Zacken- 

bdgen in der Vorhalle von St. Andreas in Koln und in der Doppelkapelle der 

Neuenburg bei Freyburg, auch um Beziehungen z-ischen der Kdlner spatromani- 

schen Architektur und der Agidienkurie in Naumburg. Hier scheint ein Ansatz 

gegeben, aus dem bisher sporadisch Bekannten und seit langem stereotyp Wie- 

derholten durch Feldarbeit zu neuer definitiver Aussage vorzustoBen. Interessan- 

ter-eise hat gerade die hollandische Forschung vom geographischen Ausgangs

punkt her dazu einen AnstoB gegeben (vgl. oben genanntes Zitat). Weitere Frage- 

stellungen des Projektes beriihren die Bautypologie, so die Frage nach der An- 

ordnung von Gangen oder Galerien an Palasbauten oder dem Verzicht auf sie. 

DaB im Faile des Palas auf der Wartburg ein mbglicher italienischer EinfluB da

bei nicht er-ahnt -urde, hat iiberrascht. Immerhin ist die Zusammensicht S-o

bodas von Wartburgpalas und spatantiker Portikusvilla noch un-idersprochen 

(Karl M. S-oboda, BDzm JtUOTRlONDzSRm JtUO/SeS fU: Wien 1924, S. 200-247), 

und die Ortstradition erkennt „in den offenen ErdgeschoBlauben mehr allgemein 

siidlandische, italienische, auch arabische Baugedanken" (Hans von der Gabe-
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lentz, cmUOSNfHTNCnO(mROUCoUm UNOlTNJtOmtNUOsU JtmJtfUOTRlO9STfUR: Miin- 

chen o. J., S. 172 Anm. 63).

Die Vortrage des z-eiten Tages galten -eitgehend dem 19. Jahrhundert. 

Ernst Badstiibners Thema -ar die Schaffung einer Denkmallandschaft mit der 

Wartburg als Ausgangs- und Mittelpunkt. Anhand historischer Ansichten schil- 

derte er die Wirkung des Bildes der Burg auf die Betrachter seit dem spaten 18. 

Jahrhundert als einer romantisch in der Landschaft isolierten Anlage mit beinahe 

ruinenhaftem Charakter. Da der geschichtliche Ort aber nach einer baukiinstleri- 

schen Auf-ertung verlangte, sei durch die Burgerneuerung unter dem GroBher- 

zog Carl Alexander von Sachsen-Weimar und Eisenach (dem Enkel des Goethe- 

herzogs Carl August und dem Sohn der Zarentochter Maria Pa-lo-na, und 

durch den Architekten Hugo von Ritgen) aus dem historischen Bau-erk ein ge- 

bautes Geschichtsmonument ge-orden. Dabei habe die Bezjehung des Bau-erks 

zur umgebenden Landschaft so-ohl bei der inneren Gestaltung der Burganlage 

als auch bei der Schaffung einer Burgbildkomposition fiir die Umgebung eine 

entscheidende Rolle gespielt. Das Erlebnis der erneuerten Wartburg aus AnlaB 

der Jubilaumsfeierlichkeiten am 28. August 1867 (1067 gilt als Griindungsdatum 

der Burg) diirfte Lud-ig II. von Bayern veranlaBt haben, auch Neusch-anstein 

zum Mittelpunkt eines Landschaftsbildes zu machen und dort den Wartburgfest- 

saal als „Sangersaal“ zu kopieren. Nach 1900 sei durch die Errichtung des Bur- 

schenschaftsdenkmals dem Wartburgberg gegeniiber und die Er-eiterung der 

Stadt Eisenach durch ein Villenviertel mit Blickrichtung zur Wartburg so-ie 

durch die Aufstellung des Denkmals fiir Carl Alexander in diesem Viertel, eben- 

falls mit direkter Sichtbeziehung zur Wartburg, die Gestaltung der Landschaft 

durch Geschichtsdenkmale zu einer Denkmallandschaft be-uBt gesteigert -or- 

den.

Ulrich GroBmann (Lemgo) referierte uber die Fresken Moritz von Sch-inds. 

Er nahm AnstoB an der traditionellen kunsthistorischen Behandlung der Fresken 

in der Art von Tafelbildern. In ihrer gemalten Rahmung betrachtet, stellen die 

beiden Zyklen und das Sangerkriegsbild ein System der Wanddekoration dar, das 

fiir das 19. Jahrhundert und seine Diskussion um die Stofflichkeit (Gottfried 

Semper) charakteristisch ist. Zudem spielt die Erfindung und Komposition von 

Zyklen, aufgegliedert in groBe und zugehbrige kleine Bilder mit unterschiedli- 

chem Bedeutungsgehalt, im Werk von Moritz von Sch-ind auch in anderen Gat- 

tungen, auf kleineren Tafeln oder in Zyklen fiir den Buchdruck eine groBe Rolle. 

Ein z-eiter Aspekt -aren die italienischen Vorbilder der Fresken, die z-ar be- 

reits mehrfach vermutet, aber noch nicht konkretisiert -orden sind.

Udo Liessem (Koblenz) stellte das 1902-06 unter Leitung von Oberbaurat 

Kieschke aus Berlin in staufischen Formen errichtete Regierungsgebaude in Ko

blenz vor. Einige Details greifen Anregungen von der Wartburg auf. Im ganzen 

aber zeigt sich, daB die rezeptive Wahl des staufisch-spatromanischen Baustils 

eine be-uBte Machtdemonstration des -ilhelminischen PreuBen in der entlege- 

nen Rheinprovinz ge-esen ist; die Vorliebe Wilhelms II. fiir diesen „kaiserli- 

chen“ Stil ist ja bekannt.
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Dank-art Leistiko- (Dormagen) stellte den siid-estdeutschen Burgenforscher 

Julius Naeher (f 1911) vor. Dieser hatte in zahlreichen Wanderungen die Kennt- 

nis von Hunderten von Burgen erlangt, von denen er je-eils GrundriBaufnahmen 

und Zeichnungen von Details (Steinmetzzeichen, Wappen, Steinbearbeitung) an- 

fertigte, namentlich zum Burgenbau in der Sch-eiz und in Siid-estdeutschland. 

Damit hat er ein Anschauungsmaterial zusammengetragen und veroffentlicht, das 

den gleichzeitigen Publikationen von Bodo Ebhard fehlt.

Hartmut Hofrichter referierte iiber den Ingenieur Camille Denis, der lange Jahre 

beim Eisenbahnbau tatig -ar. Auf ihn sind der Ent-urf und die Streckenfiihrung der 

Lud-igseisenbahn von Kaiserslautern nach Frankenstein zuriickzufiihren, bei der 

zahlreiche Tunnelbauten nbtig -aren. Bei der Gestaltung der Tunneleingange ori- 

entierte sich Denis immer -ieder an Burgenbauten, mit denen er befaBt -ar, nicht 

zuletzt, -eil an drei Stellen die Tunnel unmittelbar unter einer Burg durch den 

Berg fiihrten und die Streckenfiihrung der Bahn entsprechende Sichtbeziehungen 

beriicksichtigen konnte. Die Burg Liechtenstein -urde allerdings teil-eise abge- 

brochen. Eine der erhaltenen Burgen er-arb Denis in seinen spateren Lebensjahren.

AbschlieBend resiimierte Thomas Biller den Stand der Burgenforschung. Er 

beschrieb die deutsche Burgenforschung („Burgenkunde“) als ein Fachgebiet, das 

sich ab et-a 1850 ein Jahrhundert lang abseits der etablierten Facher und Institu- 

tionen ent-ickelte, getragen zunachst allein von engagierten Laien. Erst in den 

letzten Jahrzehnten sei ein -achsendes Interesse der thematisch angesprochenen 

Wissenschaften (insbesondere Geschichte, Kunstgeschichte, Archaologie, Bauge- 

schichte und Bauforschung) zu verzeichnen, -as einen methodischen Qualitats- 

sprung und ein schnelles An-achsen der Erkenntnisse zur Folge hatte. Die heuti- 

ge Problematik - oft durch das Festhalten an veralteten Denkmodellen und frag- 

-iirdigen Methoden verscharft - liege in der nach Austausch drangenden Inter- 

disziplinaritat des Forschungsgegenstandes und darin, daB ein alien Forschern of- 

fenes Forum so-ie eine einschlagige Forschungsinstitution noch immer fehle.

G. Ulrich GroBmann, Ernst Badstiibner

Ausstellungen

1893 - L’EUROPE DES PEINTRES

Paris, Musee d’Orsay, 22. Februar - 23. Mai 1993

:p.W6‘ als Thema einer Gemaldeausstellung im Musee d’Orsay laBt jeden 

neugierig -erden, da man lange in der Erinnerung kramen muB, um ein fur die 

Kunst relevantes Ereignis mit diesem Jahr zu verbinden. Wenn man daran denkt, 

daB mit der Ausstellung (TND„lm JtUOiTR fOpWp2: die 1962 im Wallraf-Richartz- 

Museum stattfand, an die Kolner 3DRlUNHTRl-Ausstellung von 1912 erinnert -er

den sollte, fallt es vielleicht der einen oder dem anderen ein, daB 1893 die erste

660


