
Aus den Anflingen der DenkmaJpflege in Kurhessen 
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101 Gehcimcn Staatsarchiv PreuBischer Kulturbesitz zu Berlin befinden sich in der Repo~itur 76 
,.Preullisches Kultusministerium" Akten. die Uber die Erhallung von Bau- und Kunstdenkmlilem in 
Kurhessen Auskunft geben. 

Zunachst seien einige Wone wr Organisation der DenkmalpfJege im Regie
rungsbezirk Kassel vorausgeschickt. Wie in anderen Bereichen der preuBi
schen Verwaltung war auch in dem der DenkmalpfJege ein Zug wr Dezentrali
sat ion bemerkbar. So trugen hier die Provinzialbehtirden einen wesentlichen 
Teil der Verantwonung, wodurch eine weitgehende Selbstandigkeit der Ent
schlieBung gewahrleistet wurde. Dieses seit Anfang der I 890er lahre prakti
zierte Verfahren fUhne w einem stetigen Aufschwung der DenkmalpfJege in 
PreuBen. In der Provinz Hessen-Nassau wurde diese Neuordnung durch eine 
Besprechung eingeleitet, die der Oberprlisident Graf zu Eulenburg l am 3. 
Dezember 1891 mit mehreren Mitgliedem des Landesausschusses und Fach
leuten fUhne. Im Mittelpunkt des BemUhens stand die Herste11ung eines engen 
Zusammenwirkens des staatlichen Kunstkonservators in Berlin und der sonsti
gen staat lichen Organe mit den Provinzialverbanden, Kommunen, den daran 
interessierten Vereinen und Privatpersonen. Ende 1891 konstituierte sich die 
"Bezirkskommission wr Erforschung und Erhaltung der Denkmtiler innerhalb 
des Regierungsbezirks Kassel", die alle allj Erjorscll!lIlg IIl1d Sicherllllg der 
Dellkmiiler des Bezirks gerichtelell Bestrebungen zusammenfassell, in weiterell 
Kreisell Verstiindnis dafar weckell, die Staatsregienmg und dell Bezirks\'er
band durch Gutachtell unterstiitzell und die Jiir wichligere Ulltemehl1lLmgell 
lIolWelldigell Geldmittel bewilligell" sol1tc'. Die laufenden Geschafte fUhrte 
ein AusschuB mit dem Bezirkskonservator als Vorsitzenden, der gleichzeitig 
als Organ des Generalkonservalors in Berlin fungicne. Zum ersten Bezirks
konservalor wurde am 23. April 1892 der Regierungsreferendar a. D. Dr. 
Ludwig Bicke11 gewiihlt, der sich durch seine vie lseitigen kunsthistorischen 
Studien und seine bisherigc Tatigkeit als Konservator der Sammlungen des 
hessischen Geschichtsvereins einen Namen gemacht hatte. Die von ihm gefer
tigten fotografischen Aufnahmen heimischer Kunstdenkmaler waren der 
Grundstock eines .,Hessischen Denkmalerarchivs··. Bicke11s wichtigstes Anlie
gen war die Erste11ung eines groBen Werks unter dem Titel "Die Bau- und 
Kunstdenkmaler im Regierungsbezirk Kassel", das das von Heinrich von 
Dehn-Rotfelser und Wilhelm Lotz bearbeitete Denkmalerinventar' ersetzen 
sol1te, weil dieses den gesteigerten Anforderungen nicht mehr genUgte. Wegen 
seines bereits im Oktober 190 I erfolgten Todes konnte Bicke11 a11erdings nur 
den ersten Band Uber den Kreis Gelnhausen fertigste11en'. Seine Vorarbeiten 
iiber den Kreis Frilzlar wurden von dem Marburger UniversiUilsprofessor Karl 
Adelhard (Alhard) von Drach - er hatte 1902 das mit Bicke11s Tod verwaiste 
Amt des Bezirkskonservators angenommen - fortgefUhn. 

lohannes Boehlau schi ldert in seinem Nachruf auf Karl Alhard von Drach 
dessen Lebenslauf'. Er wurde 1839 in Hanau geboren, slUdiene nach dem 
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Abitur in seiner Vaterstadt in Heidelberg und Marburg Mathematik und habili
tierte sich don 1864. 1872 wurde er zum auBerordentlichen Professor ernannt. 
Die Vereinigung mathematischer und kOnstlerischer Begabung befahigte 
Drach in besonderem MaBe fOr seine spatere Tatigkeit als Bezirkskonservator. 
Ein Beispiel daWr ist seine Abhandlung Ober die Triangulation an den mittelal
terlichen Kirchen. Weitere Schwerpunkte seines Wirkens waren Studien Ober 
die Geschichte der Uhren und Instrumente, aber auch Arbeiten zum hessischen 
Kunstgewerbe, wozu er umfangreiche Quellen im Staatsarchiv Marburg heran-
109. Von besonderer Bedeutung aber wurden die Publikationen Ober die hessi
schen Fayence- und Porzellanfabriken und Ober die ersten WeiBglashOtten, die 
zur Wiederentdeckung der Kasseler und Hanauer Fayencen und der hessischen 
G1aser Whnen. 1909 lieB sich Drach von seinen Lehrverpflichtungen an der 
Marburger Universitlit entbinden und siedelte im gleichen Jahr nach Kassel 
Ober. Hier lag ihm vor allem die Einrichtung des hessischen Landesmuseums 
am Herzen, wo er die bisher im Zwehrenturm des Museums Fridericianum 
Iiegende Sammlung astronomischer und mathematisch-physikalischer Instru
mente aufstellte. 1915 starb er nach langerer Krankheit in seiner Wohnung in 
der Oberen KarlstraBe und fand seine letzte Ruhestatte auf dem Friedhof in 
Marburg. 

Nachfolger des 1913 aus dem Amte geschiedenen Drach wurde Baurat 
Aloys Holtmeyer, der bis 1927 als Bezirkskonservator liitig war. Er war kein 
gebOniger Hesse, sondern stammte aus Osnabriick und kam eher aus Zufall an 
die Reichsbahndirektion in Kassel, wo er eine Anzahl von Hochbauten, u. a. 
die Bahnanlagen in Treysa mit den Eisenbahnwohnhliusern Wr die Beamten 
und Arbeiter, ausfiihrte. Seine kOnsterlische Neigung veranlaBte ihn zum Stu
dium der hessischen Baudenkmaler und zur Herausgabe grundlegender VerOf
fentlichungen in diesem Bereich. Am wichtigsten waren hier die Blinde 4 
"Kreis Kassel-Land" und 6 "Kreis Kassel-Stadt" in der Reihe der "Bau- und 
Kunstdenkmliler im Regierungsbezirk Kassel", die 1910 und 1923 erschienen. 
Erwahnenswen sind auch seine Hefte "Hessische Rathliuser", "AIt-Cassel", 
"Wilhelmshohe" und "Wilhelmsthal" sowie das von ihm herausgegebene 
,.1ahrbuch der Denkmalpflege". Zuletzt wirkte Holtmeyer als Inventarisator 
und Konservator der Erzdiozese in Koln, wo er 1930 einem Herzleiden erlag6• 

Im folgenden soli der in den Akten des PreuBischen Kultusministeriums 
enthaltene Schriftwechsel zur Denkmalpflege im Regierungsbezirk Kassel 
naher vorgestellt werden, wobei im wesentlichen nach chronologischer Rei
henfolge vorgegangen werden soli. Die ersten Briefe stehen mit dem Band I 
der "Bau- und Kunstdenkmaler" iiber den "Kreis Gelnhausen" im Zusammen
hang. Sie enthalten Berichte Ludwig Bickells und des Metropolitans Schtifer 
Ober die Erhaltung der mittelalterlichen Bausubstanz von Gelnhausen und die 
geplante Freilegung des Zugangs zur Katharinenkirche. Sie lehnten grundsatz
lich die Vornahme von Hauserdurchbriichen ab, weil dadurch die "intime 
Wirkung del' Kirche" nicht verbessert wOrde. Ein wichtiges Ziel solle die 
Frei legung des jetzl nur zur Halfte sichtbaren SOdkreuzfliigels der Kirche sein. 
Beide empfahlen ein behutsames Vorgehen auf der Grundlage des von Bickell 
in zehn Banden zusammengetragenen fotografischen Materials7

, 

Bei dem nachsten Schreiben handelt es sich urn die Erklarung Alhard von 
Drachs, das Amt des Bezirkskonservators im Regierungsbezirk Kassel anzu
nehmen, und um dessen Bitte, den in Konstantinopel weilenden Bruder des 
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bekannten Historienmalers KnackfuB' als Hilfsarbeiter zu bekommen. Dieser 
habe alte Baudenkmaler in der ttirkischen Hauotstadt inventarisiert und beab
sichtige. im Laufe des nachsten Monats nach 'Deutschland zuruckzukehren'. 
Obwohl der Landeshauptmann in Hessen. Freiherr Riedesel von Eisenbach. 
Drachs Gesuch untersttitzte, verweigerte das Kullusministerium aus finanziel
len Grtinden seine Zustimmung. So muBle der neue Bezirkskonservator ohne 
Hilfsarbeiter auskommen. Zunachst muBte er sich mit dem geplanten Neubau 
der evangelischen Kirche in Kesselstadt (Kr. Hanau) befassen. 

Zu dem an der Mtindung der Kinzig in den Main gelegenen Kesselstadt 
gehtirte das SchloB Philippsruhe, von wo eine Allee nach Wilhelmsbad fUhrte. 
Drach und der Konservator der Kunstdenkmaler in Berlin, Geheimer Regie
rungsrat Lutsch, sprachen sich ftir den Erhalt der alten Kirche aus, weil der 
Chor und vor allem die Turmhaube groBen ktinstlerischen Wen hatten. Es sei 
zwar bequemer, aul eillemjreiell PLatz eine KircJze !lach der his z.um UberdrujJ 
ofl ausgeftihrtell Normalie zu errichten, man so lie aber anstreben. lIl1ler Be
riicksichligllllg gegebener Verhiillllisse ltlld AUSllutZlll1g aller BeSlandtheile 
eille illdividuelle wsullg zu filldell. Ehrfurcht vor dem in universeller Arbeit 
Gewordenen gelte auf alien Gebieten als Grundlage gesunden Fortschreitens. 
Besonders kirchliche Behtirden durften nicht die radikale Cesilll/l/llg 
bethtifigell, welche illnen be; allderell Leuten so oft All/aft zu Klagen gibr. 

In seinem Gutachten wies Lutsch auf die anregende Wirkung stattlicher und 
malerischer Baureste auf die Jugend hin. Wer selbst seille Jugelldjahre ill eiller 
Stadt mit vie/ell Baudokwnelllen alter Zeil \'erlebte, wird /iihlen, we/cllen 
Vorrheil er dadurch dem gegelliiber hat, welehem dies nieht zu Theil wurde 1o, 
Eine Gegenposition dazu nahm der Kesselstadter Pfarrer Hufnagel ein, der auf 
Grund eines Gutachtens des Kreisbauinspektors Becker den Abbruch des alten 
KirchlUrms wegen fehlender Standfestigkeit fordene. Leider berichten die 
Akten nicht, wie die Sache schlieBlich ausging. Bekannt ist nur, daB Lutsch an 
seinem Standpunkt festhielt und die Belassung der alten Kirche, die in dem das 
Auge erfreuenden Barockstil gestaltet sei, fUr unabdingbar erkIarte. 

Ein weiteres wichtiges Anliegen war die Wiederherstellung der alten Stifts
kirche in Fischbeck (Kr. Rinteln). Im Jahre 1842 hatte eine unzureichende 
innere Restaurierung der Kirche stattgefunden, deren Urspri..inge bis in die 
Mitte des 10. Jahrhunderts zurtickgehen. Der Anfang 1903 erstellte Arbeits
plan sah die Erneuerung des Nordgiebels des Querhauses in gallZ sch/iellter 
Forlllellgebllllg und die Beibehaltung der kleinen ursprtinglichen Fenster
tiffnungen vor. Die Kanzel sollte etwas in den Chor zurtickgeschoben werden. 
um den Pfarrer im Querschiff besser sichtbar zu machen. Der Taufstein sei auf 
seinem alten Platz zu belassen, und alle Reste frtiherer Malereien, auch die des 
17. und 18. Jahrhunderts, mtiBten sorgsam erhalten werden. Die Tieferlegung 
des Kreuzganghofes sei im wesentlichen eine Geldfrage und daher bis auf 
weiteres zu vertagen 11 . 

Am 9. Juni 1903 ktindigte Bezirkskonservator von Drach eine Reise nach 
Schmalkalden an, wo er die Wilhelmsburg besuchen wollte. Er sollte zu der 
geplanten Vermietung einiger mit leidlich erhaltenen Malereien l'erSehellell 
Riiume an den dortigen Jiinglillgsverein eine Stellungnahme abgeben. Die von 
Landgraf Wilhelm IV. (1567-1592) errichtete Burg war in den Befreiungskrie
gen gegen Napoleon als Lazarett verwendet und spater nur notdtirftig restau
rien worden. Immer wieder wird auf ihre sachgerechte Erhaltung in den Akten 
des Kultusministeriums Bezug genommen. 
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Von besonderem Interesse ist der Bericht tiber eine Konferenz, die unter 
Beteiligung des Landeshauptmanns von Riedesel, des Geheimen Baurats 
Stiehl und des Landesbauinspektors Rose im Juni 1903 im Kasseler Stande
haus stattfand". Besprochen wurde hier die Vomahme von Um- und Erweite
rungsbauten des Standehauses, die mit der moglichen Einrichtung einer 
Dienstwohnung fUr den Landeshauptmann in den oberen Stockwerken des 
Gebaudes verbunden war. Gegen die Verwirklichung dieses Vorhabens sprach 
der Gesichtspunkt, daB daftir ein vollstandiger Neubau des Standehauses erfor
derlich sei. Alle eingereichten Entwtirfe wiesen auf den drohenden Verlust der 
alten Bausubstanz hin. Das Standehaus sei in seiner jetzigen Gestalt eine 
kiinstlerisch sehr beachrenswerte Leis/Ung. Sie verdient um so hoher geschiitzt 
zu werden, als ihre EllIstehung ill die Zeil der groj3rell architektollischell 
Ratlosigkeit fallt. Es diirfte kaum irgelldwo ill Delllsehlalld (IUS dell 30er 
Jahren des vorigen lahrlllmderts eill bedeutenderes Werk za Ilelmell se;ll, bei 
dem der SehOpfer dell MlII gefundell hatte, den Palastbau der oberitaliellisehen 
Renaissance in so verstiindnisvoller und frischer Weise Qnzuwenden. Dos 
Stiindehaus ist deshalb woltl als Vorloufer fiiY die Wiederau/Ilahme des italieni
schell Geschmackes im vorigen Jahrhulldert Zll betrachten. Nach Auffassung 
der Sachverstandigen entsprach der vornehmen Haltung des AuBeren aueh die 
innere Einteilung; 

Durclz ein gewolbtes Vestibiil betritt mall die FlurJwlle, welcher sich zur 
Reehten die stattliehe ZlVeiltilljige Treppe ansehliefit. All! ihr gelallgt man ~1I 
dem geraumigen Varplatz des erstell Stockwerkes. Die Falge dieser Riillme ist 
eine gute kiillstlerische Leistwlg, ulld sie elltspricht ill ihrell Wirkul/gell der 
Erw(lrtllng, lVelehe den Eintretenden sehon beilll Anbliek der AlifJenseite des 
Hauses er/iilll hal. Die Deckenbildungell der Verkehrsraume tragen hewe nacll 
die zierliche BemaiLmg.beiwelcher sich der Kiinstler an gelluesische Vorbil
der angelehnt hat. AlIffallender Weise liegt in der Hallptaehse nieht der Ein
gang ;:,wn Saal, sondern ein bescheidenes Atrium, welches sowohl durch die 
Aujstellwlg des Eberleschen Gypsmodells vom Hanauer Denkmal der Briider 
Grimmu als auch durch den Einbau eiller vom erstell Ilach dem zwei/en SlOck 
/iihrendel1 e;sernen Treppe veruI1s1altet worden ;SI. Als Gallzes erscheille das 
jetzige Stiindehaus ill gewissem Sinl1e als orgallische Gesamtcomposiliol1, 
welche nicht geeigllet iSl, tiejere Eingriffe Zll erleiden. 

Im folgenden berichten die Akten tiber Plane, die Grotte im SehloBpark von 
Wilhelmsthal saehgemaB zu restaurieren. Vorgesehen war eine Stidversetzung 
der gesamten Anlage, weil sie an ihremjetzigen Standpunkt bei unzultinglieher 
Beleuehtung kaum zur Geltung komme. Die Erneuerung der Vergoldung der 
Figuren sei nieht erforderlieh, weil diese zum ursprtingliehen Denkmal nicht 
gehore. 

Von weiterem lnteresse ist ein Schreiben des Vorsitzenden des Zweigvereins 
Marburg des Hessischen Gesehiehtsvereins, Dr. Konneeke, an Geheimrat 
Lutseh in Berlin vom 7. Februar 1905. Darin liuBerte Konneeke den Wunseh, 
staatliche Forderung bei der Bereitstellung neuer Raume fUr die bisher auf dem 
Marburger SehloB verwahrte Altertumssammlung des Gesehiehtsvereins zu 
erhalten. Dadureh konne diese der brrentliehkeit besser zuganglieh gemacht 
werden. 

In die Amtszeit Draehs fiel die Behandlung der Frage, wieweit eine Restau
rierung des sogenannten Kollegiengebaudes in Fulda mit staatlichen Mitteln 
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erfolgen konnte. Dabei handelte es sieh urn ein in der ersten Halfte des 18. 
lahrhundel1s von einem Herm von Altenstein erbautes sehloBal1iges Gebaude, 
in dem vor dem Ersten Weltkrieg das preuBisehe Landratsamt untergebraeht 
war. Angestrebt wurde vor all em die Wiederherstellung der ahen Stuek
dekoration des Festsaals, der zwisehen den Wohnungen der beiden lustizbeam
ten lag und von diesen oft zum Trocknen der Wasehe bei sehleehtem Wetter 
benutzt wurde. /" eiller onderen Stad! als der all Lu..xusbauten allS der Barock· 
und Rokokozeit so reichen ehemaligen /iirstabtlichen Residenz wurde die 
prachtvolle Stuckdekoratiolt dieses Siilchens ganz tinders beach/et und gewiir
digt werdell als hier. zumal wller den obwaltendell Verhiiltn;ssen. wo der for 
Repriisentation geschaffene Rawn gar keinen Zweck hat und twbeachtet mehr 
ulld lII ehr zugmllde geht". Obwohl sieh der preuBisehe Generalkonservator bei 
einem Besueh in Fulda personlieh filr die Saehe interessierte, gesehah niehts. 

Im Mai 1905 fand eine Bespreehung im Fuldaer Hotel "Zum Kurfursten" 
statt, an der neben Drach und dem Landrat Springorum Baurat Seligmann als 
Vemeter des Kasseler Regierungsprasidenten teilnahm. Den Aufzeichnungen 
uber den Verlauf der Konferenz ist zu entnehmen, daB damals das Kollegien
haus gemeinsam von den Ministerien des Innem und der lustiz verwahet 
wurde. So unscheinbar das AuBere des Gebaudes sei, umschlieBe doeh das 
ftmere eine" Sellarl. von Rococo-Stukkaturell, die zum Bes/en geiJorell , was der 
preuftisehe Staat dieser Art besit:e. Im Vestibal begillllend,jilldell die Stuekdek
kell ihrell Hohepullkr ill dem Festsaale des Obergeschosses. Aber auch die 
Nebenriiume sind mehr oder minder bedeckt. £ill sclnvungvoll graz;oser Zug 
des ralelltl'o{{ell SelrOpfers verbillder die Alllage zu eill em Ellsemble festlicher 
Ha/tullg. Die Unterhahung dieser Sehatze hielten die Konferenzteilnehmer filr 
vollig ungenugend. Besonders bemangelt wurden der Windfang und die Klin
gelzuge, die die Stukkaturen barbarisch durehschlleidell. Sie empfahlen eine 
baldige Stiuberung des Stucks unter Beseitigung der darauf liegenden Tunche 
und die Festigung der gebrochenen Teile. Mit der Restaurierung sollte die 
Dekorationsfirma Schneider in Hanau beauftragt werden". Weil die Akten auf 
diesen Gegenstalld keinen Bezug mehr nehmen , ist fragli eh, ob damals die 
Restaurierung tatsaehlich durehgeftihrt worden ist. 

Ein wichtiges Anliegen Alhard von Draehs war die unter dem Gesiehtspunkt 
der Denkmalpflege zu erfolgende Erhaltung der Hersfelder Stiftsruine. Dabei 
ging es im wesentliehen um die Wiederherstellung des eingesttirzten Fenster
bogens an der Westapsis. Nur einem gltickliehen Zufall war es zu verdanken, 
daB dureh den Absturz an dieser delll Verkehr so allsgesetzten Stelle Menschen 
nieht getotet oder verletzt worden waren. Wie Drach weiter schrieb, konnte 
dureh den umgehenden Beginn der Arbeiten die Gefahr eines Naehsttirzens 
lose hangender Steine gebannt werden. Eine Menge groBer Quadersteine, die 
locker in zerfallenem Mortellagen und nur dureh einige Zementstreifen ange
klebt frei in der Luft hingen, hatte vorsiehtig entfemt werden mu"en. Daher 
sei die ganze Quaderverblendung im AnsehluB an die ahe Teehnik emeuert 
worden. 

Im sachliehen Interesse bedauerte Draeh die Oberlassung der Fritzlarer 
Warte "auf dem Hellen"" an den Kreiskriegerverband zur Umwalldlung in ein 
Kriegerdenkmal. Diese Warte sei das am best en erhaltene mittelaherliehe 
AuBenwerk der Stadt Fritzlar und werde dureh da, Anbringen einer Feuer
pfanne auf dem Turm gesehlidigt. Im Innern muBte ei ne Steigleiter erriehtet 
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werden. urn an Kriegerfesuagen das zu verbrennende Scheitholz hinaufzu
schaffen. Die ins Turrninnere herabstiirzenden gliihenden Holzkohlen wiirden 
das Mauerwerk erhitzen und dessen Verband allmlihlich zerstoren. Da diese 
Befeuenmg als der Hauprwit:. be; der ganzen Geschichte Qngellommell werden 
IIIlIjJ. wird sie moglichsr oft ill Szelle geserzr lVerdell. Er. Drach. habe gegen das 
Anbringen einer Gedachtnistafel am Turm nichts einzuwenden. halte es aber 
fUr eine ungliickliche Idee. mitten im Feld an einer abgelegenen Stelle. die 
kaum jemand besuche. ein Kriegerdenkmal zu errichten. Ein solches gehore 
vielmehr in den Miuelpunkt des Verkehrs. wo es die Leute nicht nur sehen 
konnen. sondern auch sehen miissen". 

Im April 1907 kiindigte Bezirkskonservator von Drach einen Besuch der 
Weidelsburg (Gemarkung Ippinghausen) an. Die 1273 errichtete Burg war am 
Anfang des 17. lahrhunderts zerstort und damit zur Ruine geworden. Diese 
bestand aus zwei gegeniiberliegenden Hauptgebauden und zwei Tortiirmen 
und besaB dllrch runde Tiirme verstarkte Ringmauern. Drach folgte in seinem 
Gutachten den Errnittlungen des Baurats Overbeck und empfahl. die Tiirrne 
und Gebtiude abzudecken. urn sie vor Witterungseinfliissen zu schiitzen. Mit 
der Kontrolle der Ruinenteile sollte die Forstverwaltung beauftragt werden. 

Im August jenes lahres lehme das Hofmarschallamt in Berlin den Amrag 
des Landbauinspektors Holtmeyer, des spateren Bezirkskonservators. das 
SchloB Wilhelmshohe zum Denkmal zu erkltiren. mit der Begriindung ab. 
dieses werde von Seiner Majestat dem Kaiser und Konig personlich genutz!. 
Niemandem falle ein. das Konigliche Neue Palais bei Potsdam lediglich alls 
dem Grlllu/e, weil es ;m Kreise Os/-Havel/and liegt, zu dell Ball- und KUlls/
dellkmiilerll {lieses Kreises zu ztill/en ls . 

Im November 1907 fand eine eingehende Besichtigllng des Schlosses 
Spangenberg statt. in dem eine staatliche Forstschule eingerichtet war. Die 
Revision ergab. daB der Umbau unter sorgHiltiger Ausnutzung des Raumes 
nach den Empfehlungen der Denkmalpflege durchgefUhrt worden war. Opfer. 
wie sie beim Ausbau eines mittelalterlichen Gebiiudes fiir moderne Zwecke 
gebracht werden miissen. hatten sich in Grenzen gehalten. Vor allem die 
wertvollen Wandmalereien seien unbeschadigt geblieben. Ein besonderes 
Kunstwerk. einen Greifen im Relief. aus der ersten Halfte des 16. lahrhunderts, 
habe man in der hinteren Durchfahrt an angemessener Stelle eingemauert. Die 
seit lahren nicht mehr betriebsfahige Fallbriicke sei nach dem alten Vorbild 
wiederhergestellt worden und im Torbau beHinden sich nun alte mittelalter
liche Torfliigel. die die bisherigen modemeren ersetzten. Beachtung verdiene 
auch die umer Erhaltung der Fortifikationswege angemessen hergerichtete alte 
ZufahrtsstraBe des Schlosses. 

Im folgenden ist die Besichtigung des lunker-Hansen-Turms in Neustadt 
(Kr. Marburg) dokumentiert. Sein Name erinnert an seinen Erbauer. den ober
hessischen Hofmeister Hans von Domberg. der Neustadt 1462 zum Pfand
lehen erhalten hatte. Der Turm bestand aus einem schmucklosen steinemen 
Umer- und einem in Fachwerk ausgefUhrten zweist6ckigen Oberbau. der in 
neueren Zeiten als Fruchtspeicher benutzt wurde 19• Die Revision brachte vor 
allem Mangel des Mauerwerks und der Blechkappen an dem Flankentiirmchen 
zutage. die schnell behoben werden muBten. Ein weiteres Objekt der Denkmal
pflege war die Burgruine Felsberg bei Gensungen. die von einem 120 FuB 
hohen runden Turm iiberragt wurde. In Absprache mit dem Felsberger Biirger-
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Die alle Wcidcnhliuscr Bruckc (Federzeichnung OUo Ubbclohdc, 1919). 
Ocr Malcr Ubbclohdc war mallgcblich an der Denkmalschul l- Di ~k u~~ ion in Marburg und in Wcidcnhausell 
bclciligt. S. d . rol g. S. 
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verein empfahl Drach die Abdeckung des Oberbaus mit einem Zehdach, das 
Anbringen von Traufrinnen zur Ableitung des Regenwassers, die Anlage eines 
neuen Blitzableiters am Turm und die Ausbesserung der abwarts fUhrenden 
Mauer. 

Ein Schwerpunkt der Denkmalpflege in Kurhessen war die Universitatsstadt 
Marburg, wo die Frage der Restaurierung des St. Jakobshospitals in der Vor
stadt Weidenhausen gelost werden muBte. Dazu wurde mit vielen Kunst
sachverstandigen, darunter dem bekannten Maler Otto Ubbelohde20, Kontakt 
aufgenommen. Nach Auffassung der Ortsgruppe Marburg des Bundes "Hei
matschutz" soli ten nach Uberwindung des rein archaologischen Prinzips lIlit 
der Freude an eillem alleluwiirdigen und geschichtlich merkwiirdigen Gebiiu
de die modere KUl1srempjindung und die Bediirfnisse der Gegenwart ill Ein
kiang gebracht werden. Zwischen der wissenschaftlichen Ermittlung der ur
sprUnglichen Bemalung eines alten Bauwerks und deren AusfUhrung in der 
Praxis gebe es erhebliche Unterschiede. Auch wenn das alte Hospital in seinem 
alten Zustand wiederhergestellt sei, habe das keinen EinfluB auf die ursprUng
liche Wirkung des Gebaudes. So sei die Umgebung des Bauwerks, aui die 
WlSere a/tell Meister in il1rer sicJwren Empjindung die Farben eingestimmt 
haben, eine v611ig Gndere gewordell. Die Nachbarhausel; ja ouch die GewQIl
der der Menschen, die sich in der StrafJe bewegen, sind langst nicht mehr so 
bum wie in der farbenfreudigen Zeit, die dos Hospital entstehen sah. Und 
schliejJ/ich ist auch im Punkte del' Farbenelllpfilldullg die kiillstlerische AIl
schauung ullserer VOIfahren so verschieden von der unserell, dafJ gerode he; 
Werkell der Architeklur Ulld Piaslik der Versuch sehr bedenk/ich erscheinell 
l1luft, den friiheren Zustand der Bema/lIng wiederherstellell zu wollell. Auch 
vom rein materiellen Standpunkt aus mUsse man mit den noch Ubrig gebliebe
nen charakteristischen Bauwerken schonend umgehen, delln das, was Marburg 
den Einheimischen /ieb und den Fremden anziehend macht, wodurch a/so die 
BevblkenmgsZlinahme llnd der Woh/stand teilweise bedingt wird, ist doch 
nebell den Reizell der Natur auch die ma/erische Wirkullg des Stadtillllern2l . 

Drach und Lutsch hielten diese Argumente zwar teilweise fUr zutreffend, 
befUrworteten aber eine behutsame Restaurierung des Hospitalgebaudes nach 
den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Denkmalpflege. 

Weitere Aufgaben der Denkmalpflege in Marburg waren die sachgemaBe 
Emeuerung des Sakramentshauschens der Kugelkirche, die Beratung bei dem 
Umbau und der Erweiterung des Rathauses - hier wurde vor allem die Neuauf
fUhrung eines Nebengebaudes diskutiert -, die Verhinderung des Abbruchs der 
1582 von Landgraf Ludwig IV. errichteten HerrenmUhle und die Restaurierung 
des Katharinenaltars in der Elisabethkirche, die dem Restaurator Schiele in 
Hannover libertragen warden war. 

Im Sommer 1909 fand die Besichtigung der Kaiserpfalz und der Marienkir
che in Gelnhausen statt. Erstere, so hieB es in dem Revisionsbericht, sei baulich 
in bester Ordnung. Lediglich das Unterholz stehe hier zu dicht, so daB es sich 
empfehle, bei der bevorstehenden Ausho/zullg alle exotisehen Zierstrdueher 
lInd Biiumchell, aueh die Blautallllell, zu ell1jerllell. Bei der Berankung des 
Gemauers mUsse man darauf sehen, daB die zugeflickten Stellen und neuen 
Mauerklotze .eher als die ahe Architektur verdeckt wUrden. Mehr Sorgen 
bereitete die Ubermalung mancher Denkmaler in der Marienkirche, wodurch 
der kUnstlerische und kunstgeschichtliche Wert stark beeintrachtigt wUrde. Die 
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Gemeinde sei bereit, hier tatkriiftig Hilfe zu leisten, und habe die damals fUr 
etwa 60 Mark verschleuderte, reich intarsierte Kanzel aus dem Jahre 1600 fUr 
den zehnfachen Betrag zuriickgekauft. AuBerdem seien auf ihr Betreiben die 
seinerzeit herausgenommenen Epitaphien wieder aufgestellt worden. Das alles 
diene dem Zweck, dell totell Rawn des wnghauses mil der Ausstalllmg der 
naehmillelalterliehen Zeit zufiillen, die in ihmfriiher vorhandell\Var. 

Eine intensive denkmalpnegerische Betreuung war auch fUr die vom fort
schreitenden Verfall bedrohte Totenkirche in Treysa erforderlich. Nachdem 
1830 der Blitz in das in der Mine des 13. Jahrhunderts errichtete Gotteshaus 
eingeschlagen halte und vier Jahre spater mit seinem Abbruch begonnen 
worden war, stand das wertvolle Denkmal nun in Triimmem da. Das Regen
wasser halte den Gewolbeputz vollstiindig zerstort, und die oberen Abdeckun
gen der Mauern waren gelockert. Als MindestmaBnahmen zur Erhaltung der 
Ruine empfahlen die Revisoren, die Gewolbe mit f1iissigem Mortel zu vergie
Ben und die Mortelhaut so zu verstiirken, daB eine gute Abwasserung gewahr
leistet war. Diese Schale war dann mit doppelter Rasenschicht gegen die 
Einwirkung der Sonne zu umhiillen. Die in das Mauerwerk eingedrungenen 
Pfahlwurzeln soli ten entfernt werden. 

Trotz intensiver Tatigkeit Alhard von Drachs und seiner Kollegen halten 
vie le Institutionen in Kurhessen die Bedeutung der Denkmalpnege noch nicht 
richtig erkannt. Von manchen laienhaften Veranderungen an kunsthistorisch 
wertvollen Gebauden erhieh der Bezirkskonservator keine Kenntnis oder er
fuhr nur zufallig davon. In einem in den Akten iiberlieferten Brief berichtet 
Ouo Ubbelohde von seinem Besuch der Treysaer Hospitalkirche, die ihm von 
einer alten Frau geoffnet worden sei. Er habe im Kirchenschiff Malereien 
bemerkt, die in ihrer Qualitiit nicht mehr unterboten werden konnten. Er wisse 
nicht. wieweit der betreffende Pfarrer berechtigt sei, oh ne Hinzuziehung des 
Bezirkskonservators solche eingreifenden Anderungen anzuordnen. Ein Wei
terarbeiten in dieser Weise bedeute eine Verunstaltung der Kirche. Wellll der 
Maler SChOI1 in der Belzerrsclumg eillfachster Pj1alll.enmotive und Farben· 
zusammenstellullgen versagt, so wird seine LeislUng aut jigiirlichem Gebiet 
au! einem 'raurigell TiefplIllkt stehen. 

Ubbelohde sprach sich grundstitzlich gegen das moderne Ausmalen aher 
Malereien aus. Der Kunstfreund gewinne dadurch nichts, weil das Personliche 
der urspriinglichen Arbeit fehle. Es fe"'t aueh das, \Vas diese altell Kirchell
malereien lIns so lieb macht. Sie waren dem Autor eine Art \'Oll Gottesdiellsl. 
Die jetzige WiederherstellulIg ist meist lIur eill Gesehaft. Selbst die beste 
sogenGmlle Wiedererstelltmg im alien Sri! kannllur eill geschicktes Zuriickver
selzen sein ill die Formen vergangener Zeiten, derel1 Lebensau!fassulIg mit 
ihrem Ausdruck eine gallZ alldere war als die ullserer Zeit. Mag man aber auch 
iiber die Berechtigullg der Ausmalullg in altem Stil denken. wie mall will. so 
lVird ill diesem Falle eill allderer Gesiehtspllllkt VOII Wichtigkeit bleibell: jede 
Arbeit, vor allem aber eine solche. die aus offelltlichell Mittelll untersttitzt wird, 
soli einwalldfrei, gut und \'orbildlich seill. Von der bis jetzt siclttbaren Ausma
IlIlIg der Hospitalkirelle Zll Treysa laftt siell das lIiellt behallptell. Sie mllft eillem 
jet/ell nur halbwegs Sachverstiindigen bedauerliclt erscheinell. Es bliebe also 
nur, daft (liese Ausmaltmg VOIl einer verstiilldnislosell Mellge bestaunt ulld, was 
das Sehlimmste ist, als gilt IIl1d varbi/dlieh {/lIgesellell lViirde. UI/d erfahrllllgs
gemiij3 lassen derartige Arbeiten be; wohlmeinenden, aber verstiill(/Ilislosell 
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Laiell dell Wunsch rege werden, ouch andere Kirchen und Gebaude so zu 
bearbeitell". Angesichls dieser Verhaltnisse slellle Ubbelohde die Frage, ob es 
nichl bald an der Zeil sei, die Slelle des Bezirkskonservalors mil einer jUngeren 
Kraft zu beselzen, deren konservalOrische Taligkeit so energisch und rasch 
eingreifend sei, daB man ihr das vollsle Venrauen schenken konne. Mil dieser 
herben Krilik wurde er dem unermUdlichen Wirken Drachs sicherlich nicht 
gerechl, der inzwischen der Offentlichkeit den zweiten Band der Bau- und 
Kunstdenkmaler im Regierungsbezirk Kassel betreffend den Kreis Fritzlar 
vorgelegt hatte". 

Aus den Akten gehl hervor, daB sich die Denkmalpflege in Kurhessen in den 
letzten Jahren vor dem Erslen Wellkreig zunehmend mil stadtebaulichen Fra
gen befassen muBte. Diese slanden mit den sich rasch wandelnden winschaft
lichen und verkehrsmaBigen BedUrfnissen der Kommunen im Zusammenhang. 
So sollten in Marburg alle Hauser am Markt wegen der geplanlen Errichtung 
einer Markthalle abgebrochen werden, was der donige Magislrat allerdings 
entschieden demenliene, und in Kassel war die Umgestaltung des Theaterplat
zes vorgesehen. Nach einer Mitteilung der Geschaftsstelle des Bundes 
" Heimatschutz" sei der Fiskus an der Aufteilung der GrundstUcke interessien. 
Beziiglieh der Fassadell lVisse lIIat! niehts Genalles, nllr soviel, daft Warenhalls
typell hinkommell sollell lIlId daft jeder KauJer ganz naeh Beliebell ballt. Es 
kalln keillem Zweifel lIllIerliegen, daft die Gestallllng des Theaterplatzes fur 
Kassel eille Frage VOIl graftter Wiehtigkeit ist". Auch die Stadt Hersfeld wollte 
einige Hauser am Marktplatz abbrechen lassen, urn einer kleineren StraBe 
groBeren Verkehr zuzuweisen. Es handelte sich dabei urn die Hauser rechts 
vom Rathaus vor der Kirche, die fUr das Bild des Marktplatzes und der Kirche 
von ausschlaggebender Bedeutung waren. Der Bund "Heimatschutz" wies auf 
das vom Hersfelder Magistrat erlassene OrtSStatut hin, das gerade auch den 
Marktplatz mit schUlzen solle, und stellte die kritische Frage: Was helfell da 
alle schonen Beslimmungen, wenl1 die Sladl selbsl ei"en derartigen Plan zur 
DlIrchfuhrullg brillgen will? 

Einem Schreiben Holtmeyers vom 20. Marz 19 10 ist zu entnehmen, daB 
auch in Kassel die Diskussion Uber das neue Ortsstatut voll enlbrannl war. Es 
sei zwar gelungen, ill der Kommissioll fiir die Vorbereitung des Statutes eine 
Mehrheitfiir die Bestimmung zu gewinnell, daJ3 aUe Bauentwiirfe eillem Sach
verstandigell-AusschuJ3 vorzulegen seien, man mUsse aber dennoch daran 
zweifeln, daB sich elwas zum Besseren verandem werde. Vielleichl biele die 
GrUndung einer Orts- oder Landesgruppe "Heimatschulz" die Moglichkeit, die 
Belange der Denkmalpflege in Kassel entschiedener zu vertreten. Ersle Schrit
le in dieser Richtung seien die Bildung einer An "BauhUtte" fUr die jUngeren 
Bauleute und die Vereinigung einer Anzahl Kasseler Handwerker in besonde
ren Werkslatten, wo sie kunstgeschichllich wertvolle Arbeit leislen konnten. 
AbschlieBend bat Holtmeyer urn die Obertragung einer leilenden Slellung im 
Bereich der Denkmalpflege, weil ihm die Eisenbahnverwahung zu wenig 
Freiraum fUr die Verwirklichung seiner Ideen gebe und er sicb gegen die 
donige Dominanz der Ttejballer nichl durchselzen konne. 

Im folgenden berichlen die Akten von der GUlachtenatigkeil Drachs bei der 
anstehenden Restaurierung der Marienkirche in Hanau, deren Schwerpunkte 
die behulsame Wiederherslellung der ahen Malereien und des Chorraums 
sowie die Beseitigung der nordlichen Seilenempore, die den Blick auf die 
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farbigen Fenster beeintrachtige, sein soli ten. Auch die Kirchen in Klein
seelheim, Lohra und Wenkbach (bei Marburg) waren Objekte der Denkmal
pflege. Ihre Besichtigung lieB zwar die raumliche Gestaltungskraft des 
Marburger Architekten August Dauber erkennen, negativ waren aber eine 
gewisse Unke~ntnis der zur Verfligung stehenden technischen Mittel und die 
Neigung zur Uberiadung, wie sie in billiger, verauJ3erlichender Pracht ohne 
illlleren Gehalt ihren Ausdruckfindet lS. 

Erwahnung verdient ein in den Akten liberliefenes Gutachten liber die 
UnterneusUidter Mlihle in Kassel. Die zwischen 1538 und 1545 errichtete 
Mtihle bot auf einer bastionartig ausgestalteten lnsel ein historisch illleressan
tes Bi/d. Am 5. Februar 1912 ging Holtmeyer in einem im hessischen 
Geschichtsverein gehaltenen Vonrag auf die seltelle, strategisch lVichtige Loge 
der Miihle in Verbindung mit einem Stauwerk ein. Ferner hob er die Haltbarkeit 
des Gebaudes hervor. Die altell Eichenbalkell in der Mahle habell im Loufe der 
Zeit eine solche Harte Qngenommen, daft die Gefahr, sie kOIJllten ;n Fiiulnis 
iibergehen, absolLlt ausgeschlossell ist. Das einzig Baufallige sind der morsche 
Bodellbelag der Bodell ulld eillullle Sparrell im Dacll\verk. Hier liegt der Fall 
so eillfach lllld klar, wie nur se/tell ein Fallliegen kallll. 

Holtmeyer war damals in Kassel kein Unbekannter mehr. So schrieb das 
Kasseler Tageblatt in der Ausgabe vom 7. Februar 1912, dieser habe sich 
wiihrelld der kurzen Zeil seines Hierseins bereits bleibende Verdienste um die 
Geschichte Kassels und um den Schutz seiller Baudellkmiiler envorben. Auf 
Grund seiner Veroffentlichungen 109 ihn der Landeshauptmann von Riedesel 
zur Mitarbeit an der Verzeichnung der Kunstdenkmaler des Regierungsbezirks 
Kassel heran und beabsichtigte, ihn dauernd auf diesem Arbeitsfeld zu be
schaftigen. 

In diesem Zusammenhang sind folgende AusfUhrungen Holtmeyers liber 
die Inventarisation der Bau- und Kunstdenkmaler lesenswen: 

Die Bal/- l/Ild KUlIstdenkmiiler im Reg.-Bez. Cassel dar/ell in der Art illrer 
An/age als eines der besten Inventare Deutschlands gelten. Die von Bickell 
angestrebte utld in den weiteren Biltlden auch beibehaltene Griilldlichkeit der 
Forsc/llll1g und Gewissenha/tigkeit der Au/zeichmmg sichem dem Werke einen 
bleibellden Wert zu. Die Beigabe eiller erschOpfellden Zahl klarer Abbi/dungell 
gestattet aueh dem Auj,Jenstehenden eine zuver{Qssige Dbersieht uber das 
gliicklieher Weise Iloch wohlerhaltene Kl/lIstgut Hessells. Bei der FWle der 
Denkmiiler und ihrer Bedeutwlg fiir die Entwicklung der deU/schell Kunst 
diirfte das fertiggestellte Werk fUr die KUllstgeschichte einen Gewilln bedel/
ten ... Den groj,Jen, woh/ von keiner der preuj,Jischen Provillzen erreichtell 
Vorziigen des Werkes steht als bedauerlicher Naehteil der langsame Fortschril1 
gegelliiber. Sechzehn Jahre hat die Herausgabe der bis jetzt erschienenen vier 
Bande gedauert. von denen die ersten beiden al/ein vierzehn Jaltre sich in 
Bearbeitllng befl/ndell habell. Naell lVie vor IIIUJ3 mit der Moglichkeit gereehllet 
werden, daft eine Reihe von Jahren hingehen kann, ehe eill neuer Band er
scheillt ... Es bedar/ kal/III der Erwiihntlllg, daJ3 jeder Illvelltarisator trotz der 
eill far allemal festgelegten Grulldsiitze bei Abfassung seines Balldes seille 
eigenen Wege geht. So kommt es, dafJ lIicht zwei der bisher ersehiellenen Bilnde 
sieh in der Auffassung, ja Ilieht einmal in der Ausstal1ulIg decken. Wird be
dacht, daJ3 fUr die nachste/! Ballde eill Theologe, eill Universittitsdozellt, ein 
Museumsassislent, ein Archivar und ein Architekt an der Arbeit sind. so I1lbgen 
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die illlleren Verschiedenlleiten lIoch auffallellder hervortreten als bisher. um so 
mehr. als unter den Genannten die Meimmgen iiber das, was als wesel1llich 
oder uIHvesentlich zu einer Invelltarisatioll gellort, ebenso ausehullldergehen 
wie die Ansichten iiber die Dauer der BearbeilUng, die Fassung des Textes, dell 
MajJstab der Abbildllllgen, die Techllik der Reprodllktionen, die Eillleiitlllg tllld 
selbst das Format der Bande. DaZlI komlltt, dajJ dell meistell der allJgefiihrten 
Invel1larisatorennoch besondere Archivare und Zeichner zur Seile stehen, die 
ihre AlIJgabe wiederum gallZ subjektiv auffassen. Eille wirksame Forderung 
wrd einheitliche Allsgeslllllung des Werkes scheint am ehesten gewiihrleistet zu 
sein. wenn die Inventarisation in die Hand eines einzigen Bearbeiters gelegt 
werden kiinnte 26• 

Nach wie vor blieb das Rathaus in Marburg im Blickpunkt der Denkmal
pflege. Es war ca. 15 I 2- I 524 von dem Stadtmaurer Meister lost und von Hans 
von Lich erbaut und in der zweiten Halfte des 16. lahrhunderts durch einen an 
der Nordwestseite angebauten Flligel erweitert worden. Der vom Magistrat 
vorgesehene Bau eines Nebengebaudes drohte den Renaissance-Charakter des 
Bauwerks zu beeintrtichtigen. Die Sachversttindigen empfahlen, den klinftigen 
Erweiterungsbau durch ein zweiseitiges Walmdach abzudecken, vorhandene 
Niveaudifferenzen gegen das alte Rathaus auszugleichen, den Abbruch des 
ahen Renaissance-Risalits [vorspringender Gebtiudeteil zur Aufgliederung der 
Fassadel zu unterbinden und zwischen Neubau und Altrisalit ein flacheres 
Dach einzulegen. Eine Restaurierung des aus der Zeit der Erbauung des 
Rathauses stammenden Dachstuhls sei dringend erforderlich, weil sich dieser 
wegen des Verfaulens der Balkenkopfe urn einen halben Meter gesenkt habe. 
Im Innern des Rathauses mlisse auf die Erhaltung der wertvollen Decken
gliederung geachtet werden. 

Die Akten erhellen, daB man bei dem Umbau des Marburger Rathauses 
einen mit Schutt vermischten Haufen aher Papiere mit dem librigen Bauschutt 
ausgertiumt hatte, weil man die Dokumente fUr wertlos gehahen hatte. Auf 
Einspruch des Marburger Staatsarchivs wurden sie vom Stadtbauamt gesam
melt und dem Staatsarchiv zugesandt. Darunter befand sich eine wertvolle alte 
Urkunde betreffend die Wasserrechte der Stadt. 

Ende 19 I 2 wurden die Denkmaler der Landgrafen Karl und Friedrich 11. in 
Kassel einer eingehenden Revision unterzogen. Beide Denkmaler, die von 
einer schwarzen Staubkruste liberzogen waren, soli ten in regelmaBigen Ab
standen sachgerecht gereinigt werden. Das Denkmal Landgraf Friedrichs 11. 
auf dem Friedrichsplatz sei von zahlreichen Rissen durchfurcht und bei einer 
Auseinandernahme des Werkes im 19. lahrhundert durch Absplitterungen 
geschtidigt worden. Hier wurden umgehende MaBnahmen empfohlen, wozu 
die Beseitigung des libergeschmierten Zements auf den Stufen gehtirte. Der am 
Gitter aufgestelhe Sandkasten mlisse rasch entfernt werden, da er eille Taktlo
sigkeit gegen die Geschichte des Landes bedetiler. Derartige Nachliissigkeiten 
diir/en heute, ohne daft wir liltS fremden Nationell gegeniiber blamieren. nicht 
mehr vorkommen. wie sie in der Zeit. als der deutsche Philisler regierte. 
landliiufig warell. In diesem Zusammenhang beriefen sich die Revisoren auf 
ein Reskript Landgraf Friedrichs n. vom 22. Dezember 1780 liber die Erhal
tung der vorhandenen Denkmiiler und Alrerlhiimer, das eines der fruhesten 
Dokumente der hessischen Denkmalpflege sein dlirfte. Danach sollte bei Re
paraturen an Kirchen, Kapellen, Rathausern, Schlossern und sonstigen alten 
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Gebauden sorgfallig darauf geachlel werden, daft kein Monument, es sey von 
Metall, Stein oder Holz und bestehe in Crab- oder anderen Steinen oder 
hOlze",en Tafeln, worallf Wappen oder Inschriften gegrabeT/, gehallen oder 
gemalt sind, dllreh Zerschiagllng, Abhallllng, DlIrchlocherung, Ubertanchllng 
Otler sonst allf irgendeine Weise Schaden leide. AlIe Schreiner, Schlosser, 
Maurer und Zimmerleule durflen bei geisllichen Gebauden nur mil Einver
sllindnis des Pfarrers und bei welllichen Bauwerken nur mil Zuslimmung der 
Obrigkeil des Ons Renovierungsarbeiten vomehmen. Aufgefundene Mtinzen 
und sonslige Altentimer waren umgehend dem nachslen Beamten anzuzeigen. 

Das letzte Friedensjahr vor dem Ersten Weltkrieg - 1913 - brachte das 
Ausscheiden Alhard von Drachs aus dem Amt des Bezirkskonservalors und die 
Wahl Holtmeyers zu seinem Nachfolger. Dieser hatte schon frtiher dieses Amt 
anlrelen konnen, wenn er nichl hannackig auf der Verleihung des Titels Profes
sor bestanden hlitte. Darin sah der Landesausschu6 einen Mangel des Venrau
ens zu der Verwaltung, was Hohmeyer nichl wenig geschadel habe. 

Zu den vordringlichslen Aufgaben des neuen Bezirkskonservalors gehone 
die Besichtigung der Wilhelmsburg in Schmalkalden. Auf einem Rundgang 
durch alle wesentlichen Rtiume des Schlosses verschaffte er sich Kenntnisse 
von der jetzigen An ihrer Benutzung und ihrer frtiheren Verwendung. Die ahe 
Ausstattung sei in den jetzl bewohnten Raumen bis auf geringe Resle vollig 
zerslort. Nur was VDn Steill- llnd Stuckgliederungen l'orhanden war, ;SI- meis, 
mehrfach iibertiillcht wul in der plastischell Gliederung nur noch llnge/ahr 
erkellllbar- au! die Gegellwart gekommen. Besser steht es um den reichen lmd 
ill Norddeutsclrland eillzig so vollstiindigell. gemalten Wand- lInd Decken
schmllck aus der Zeit um 1580190 ... Cebessert gegen fraher hat sich dos 
iiufJere Aussehen des Sl.:h1osses, weil die elledem kahlen Wiinde auflen mul ;m 
Hofefrellndlich mit Efell berankt worden sind, der sich allseitig gilt elltwickelt 
IWI. AllCh sind im Hole vier Linden gepflanzt, die ihm kanfiig all Anl1Jut 
erse/zen werden, was an architektonischem Schmuck wnviederhring/ich verlo
reil gegallgell ist. Holtmeyer und die anderen Gutachter, zu denen auch der 
[)ireklOr der Kasseler Kunstakademie, Professor Olde, gehone, empfahlen die 
Ubernahme der Aufwendungen fUr die Wilhelmsburg durch das preu6ische 
Kultusminislerium. Die Umerltaltullg ill Dadl ulld Fach als auch groJ3ere 
ScllOlllmg der IllllelJausstattullg seien in seiner Hand besser als mller der 
gegemviirtigen Venvaltwlg gewiiltrleistet. 

Aufschlu6reich ist in diesem Zusammenhang ein von Wilhelm Wendlandt, 
der Mitglied des Preu6ischen Abgeordnetenhauses war, verOffentlichter Auf
satz tiber die Wilhelmsburg28 • Darin hei6t es, die Denkmalpflege sei inzwi
schen zu einer gemeinsamen Pflichl aller gebildeten Stlinde geworden. Ein 
Interesse an der Erhahung der Wilhelmsburg sei erst nach dem Obergang 
Kurhessens an Preu6en wach geworden. Dazu habe die Nutzung des Schlosses 
als Landratsamt AnlaB gegeben. gegen die sich fasl alle beteiliglen Kreise 
gewandt hlitten. Zu begrti6en sei, daB man die Gefahr, ein solches Denkmal der 
Renaissance zu profallierell, habe abwenden konnen. Die Wilhelmsburg besit
ze die erste typisch protestalltiscl,e Kirche ill eilJem Init der Gesdlicllle des 
Protestantism us so ellg verblllldellell Ort wie Schmalkaldell, die aJs Vorbild fUr 
die danische Schlo6kirche in Frederiksborg gedienl habe. Die WilhelmsbLlrg ill 
Thiirillgell, dem Herzell Deutschiallds gelegen, sollte daher lIieht IIlIr als eill 
Kle;'lOd der Baukullst {IUS dem 16. Jahrlzwu/erl, sondern auch a/s eine 

123 



Andachts- und Erinnerungsstatte der Reformation, zu einem Wallfahrtsort 
alLer KUllstkenner lOrd Geschic~.rsfreunde erhoben werden. 

Wendlandt fand mit seiner AuBerung, die DenkmalpfJege sei inzwischen 
auch in Deutschland VOIl der bioJ3en Erhallllllg zur Wiederherslellung iiber
gegallgen nicht nur Anklang, sondern auch Ablehnung. So sah ein Artikel im 
"Kasseler Tageblall" in der Restaurierung eine groBe Gefahr fUr die Wilhelms
burg. Ein Wiederaufbauen liege nicht im Sinne der heutigen DenkmalpfJege, 
sondern widerspreche ihrem Grundsatz, die Originale unangetastet zu lassen, 
wie sie uns liberliefert sind. Man ktinne nicht Dinge "echt" schaffen, die mit 
dem Geist der eigenen Zeit nichts zu tun haben. Man dlirfe nicht die Phantasie 
an Bauwerken der Vergangenheit auslassen und damit Urkunden zersltiren, die 
fUr kommende Geschlechter aufbewahrt bleiben mlissen. Ein Schulbeispiel sei 
der Wiederaufbau der Hohktinigsburg im ElsaB durch den Berliner Professor 
Bodo Ebhardt", der daraus ein Theater im Freien gemacht habe. Es sei daher 
am besten, in der Wilhelmsburg alles beim alten zu lassen lO• 

Das sah auch Holtmeyer so, der gegenliber Wendlandt seine Besorgnisse 
liber mtigliche Veriinderungen an dem kunstgeschichtlich so wertvollen Denk
mal derWilhelmsburg iiuBerte. Sollte diese einer Restaurierung von der Grtind
Iichkeit unterzogen werden, wie wir sie all namha/ten Burgen ill lien letzten 
lahren gewohm geworden sind, so ware wIser Land um ein Denkmal iinner. 
Wellll eine kUl1stgeschicht!iche Urkullde. wie die Wilhelmsburg sie darstellt, 
ilberarbeitet werdell ware/e, so ware damit dell Forschern de,. Zukwift jede 
Moglichkeit geraubt, die jetzt /loch vorhandenen Werte /ilr ihre Sludien zu 
benutzen ... Bei der Invemarisatioll der KunstdenkmaLer erlebe ich fast tiiglich 
die Iral/rigslell Beispiele dafiir, daJ3 gwer Wille die iibeislell Talell vollbrachl 
hal. Ein Wiederaufbau der Wilhelmsburg mlisse daher unterbleiben, und die 
Instandsetzungsarbeiten dlirften sich nur auf die Konservierung des jetzigen 
Bestandes beschriinken" . 

Auch nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs waren die von Holtmeyer ange
sprochenen Gefahren wegen der Wilhelmsburg noch nicht gebannt. So verfolg
te Bodo Ebhardt den Plan, das DachgeschoB des Schlosses zu einem Invaliden
heim umzubauen. Er fand hier bei vielen Kunstsachverstandigen herbe Kritik, 
die nicht nachvollziehen konnten, daB ein erfahrener Architekt dieses Gebau
de, das einst ein lagdschlojJ war und sich am eheslelJ Ilochfar Museumszwecke 
eignete. zu einem Invalidenheim, also all' neuzeitige Umerkunftsstiitte fiir 
krallke I/Ild verkriippelle Krieger umgestalten wollte. Der Ausgang der Ausein
andersetzung mit Ebhardt sei noch nicht abzusehen, weil dieser mtiglicher
weise Untersttitzung bei Kaiser Wilhelm 11. finde. 

Zu den weiteren im Blickfeld Holtmeyers liegenden kunsthistorischen Ob
jekten gehtirte die Krukenburg bei Helmarshausen, wo Pal as, Bergfried und 
Torbau dringend der Ausbesserung bedurften, urn sie vor dem vtilligen Verfall 
zu bewahren. Als weitere Aufgaben standen die Beseitigung der Malereien und 
die Erweiterung der Kirche in Niederzwehren an. Nicht geltist war die Frage 
der Bebauung des Hersfelder Rathausplatzes nach den Erkenntnissen der 
DenkmalpfJege. Hier gait es vor allem, die Entstellung des Platzes durch die 
Anlage eines Sparkassengebaudes zu verhindern. Der Ausbau des Rathauses in 
Kirchhain bedurfte gleichfalls sachgemtiBer Betreuung. Im Stadtverord
netensaal des Marburger Rathauses waren die Wandverkleidungen konservato
risch zu behandeln, wobei darauf geachtet werden muBte, daB sich die licht-
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grau zu haltende Wandfltiche nicht zu stark vom Ton des Holzes abhob. 
Holtmeyer war sich mit Ubbelohde und anderen Sachverstandigen darin einig, 
daB die vorgesehene ErhOhung des Turms der katholischen Pfarrkirche in 
Neustadt (bei Marburg) das Stadtbild beeintrachlige und daher verhindert 
werden musse. Das von der katholischen Kirchengemeinde vorgebrachte Ar
gument, eine Aufstockung des Turms vermittele einen weiterreichenden Klang 
der Glocken, wurde nicht fUr stichhaltig erachtet. DajJ der Schall bei lVidrigem 
slarken Willd schon bei gerillger Entferung unklar lVird tIIld sclllvindel, iSI eille 
zumaL in geschlossellen Orten allgemeill bestehende Eifahrullg. AuBerdem 
wurde eine Erhohung des Kirchturms die Wirkung des lunker-Hansen-Turms 
schmalem, der das Stadtbild Neustadts beherrsche. Oh ne Obertreibung konne 
man sagen, daB sich ein so markallles Bild einer Kleillstadt wei! Lll1d breit nicht 
lVieder filldel. Der Pfarrkirchlurm ordllel sich dem Bild IlIller, behauplel siclt 
aber aue" sellr wohl ;n seiner Umgebung. 

Ein weiteres Beispiel fUr die intensive Ttitigkeit der Denkmalpflege im 
Ersten Wellkrieg ist die altstadtische Kirche St. Dionysius in Eschwege. Hier 
empfahl ein von Holtmeyer miterstelltes Gutachten, den Altar zu verkleinem 
und moglicherweise mit der Kanzel zu vereinen. Die Emporentreppen am 
Ostende sollten fortfallen. Die Verdeckung des FuBbodens durch dunne 
Sandsteinplatten sei zweckmtiBig. Die Beleuchtung im Chor konne durch 
Kronleuchter aus Messing erfolgen. Weil die Mittel knapp seien, musse sich 
die Bemalung auf schlichte Muster beschrtinken. Vor allem durfe man keillell 
gOlischell Aufwalld treiben. Bei der Verglasung sollte nur Antikglas verwendet 
und auf Butzen verzichtet werden. Im Dachstuhl sei die Last im wesentlichen 
auf die Arkadenwand-Pfeiler ubertragen. Er musse durch eine gute Verbindung 
zwischen Balken und Sparren gefestigt werden. Die Turmoffnung sei zu 
schlieBen, um den Eindruck des Provisoriums zu vermeiden. Der Turmhelm 
schwanke wegen falscher Balance des Glockenstuhles. Der Schaden sei heil
bar" . Der Eschweger Magistrat stimmte diesen Vorschlagen zu, sprach sich 
aber gegen die Anbringung der alten Haube auf dem Turm aus. Nach seiner 
AulTassung sollte dieser ein spitzes Dach erhalten, weil das dem alten Stadtbild 
Eschweges eher entspreche. 

Des weiteren hatte sich Holtmeyer mit Vorschltigen der katholischen Kir
chengemeinde in Fritzlar zur Instandsetzung der Stiftskirche St. Petri zu befas
sen. Sie betrafen die Krypta, in der Altare zum Gedenken an Bonifatius und 
Sturmius aufgestellt werden sollten, weil diese mit der Entstehung Fritzlars 
und seines Domes eng verbunden seien. Die unter der Tunche aufgefundenen 
mittelalterlichen Reste der Bemalung muBten wiederhergestellt werden. Die 
beiden an der Chortreppe stehenden Altare soli ten an die ostlichen Pfeiler des 
Querschiffs verrtickt werden, urn die se hone Chorsilhouette zu erhalten. Durch 
die Fassung des Hochaltars in Schwarz, WeiB und Gold wurden samtliche vier 
Choralttire eine geschlossene Einheit bilden und sich wirkungsvoll von der 
Umgebung abheben. Es durfte sich auch empfehlen, die ubrigen barocken 
Ausstattungsstucke des Domes, vor all em Kommunionbank, Kanzel und Or
gel, auf denselben Farbendreiklang zu stimmen. Ein vorhandenes mittelalterli
ches Kruzifix sollte uber dem Chorgesttihl an der Sudwand des Chores anstelle 
der dort befindlichen Renaissancetafel angebracht werden. Die Gemeinde 
erbine eine wurdigere Gestaltung des eisernen Geltinders an den Chortreppen 
zum nordlichen und sudlichen Querschiff, weil es mehr einer Keller- als einer 
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Chortreppe ahnele. Das Dach iiber der zum Dom gehorenden Philippus- und 
Jakobuskapelle sei schadhaft und bediirfe der Ausbesserung. Die im 19. Jahr
hundert in sehreienden Farben bemalte Marienkapelle miisse nach den Ge
sichtspunkten der Denkmalpflege restauriert werden und konne durch die 
Aufstellung des spatgotischen sogenannten Wildunger Fliigelaltarchens einen 
originaren Charakter erhalten. AuBerdem empfehle sich die Aufstellung der 
Kommunionbank vor der alten steinernen Lettnerbriistung. Die Gemeinde 
beabsichtige, im ErdgeschoB des nbrdlichen Thrmes eine Taufkapelle zu er
richten, weil im siidlichen Querschiff kein Platz fUr den Taufstein sei. Am 
Westportal habe der Wasserspeier seinen AusguB gerade iiber dem Kirchenein
gang. Dam;! gera/en die Kirchenbesucher be; Regenwetter unler die Traufe. 
Hier sei gleichfalls eine Anderung erforderlich. Weil man bei der Wiederher
stellung des Domes nicht auf halbem Weg stehenbleiben diirfe, empfehle sich 
eine bescheidene Neubemalung des Kreuzgangs, die der des I)ominnem ent
spreche33

• Leider ist den Akten nicht zu entnehmen, ob den Anderungswiin
schen der Fritzlarer Kirchengemeinde Rechnung getragen wurde. 

Erwahnenswert ist ein Gutachten Holtmeyers zu geplanten baulichen Veran
derungen in der Kasseler Alt- und Oberneustadt. Dabei ging es urn den Ab
bruch des Hauses Altmarkt Nr. I und der in der Frankfurter StraBe 26128 
gelegenen Schulgebaude. Nach Auffassung des Bezirkskonservators stellten 
diese Hauser keine Kunstwerke im hbheren Sinn dar: 

Sie sind Biirgerbauten, die, wie alies, was die Baukuflst schuf. ehe die 
Stilverwirrung der Lelzten lahre eintrat, reelll und gut sind. Die Hauser in del' 
Frankfurter StrajJe zeichnen sieh dureh reiehere Portalbi/dungen aus, die den 
grajJen Bauten einen herrseha/tliehen Zug geben. Es ist moglieh, dajJ das Haus 
am Altmarkt, dessen a/le Fronten zur Zeit verdeckt sind, besonders reiches oder 
eigenartiges Faehwerk besitzt. DajJ es ein kiinstleriseh gutes Holzhalls ist, dar[ 
als sieher geltell ... Vom Standpunkt der Dellkmalpflege kommt es aber im 
vorliegenden Falle nieht so sehr aut den kiinstlerisehen Grad der Hallser, 
sondern au! ihre Bedeutung als Teile eines kUllstgeschichtlich beachtenswerfen 
Sladtbildes 011. Es knllll meines Erachtens van diesem Gesichtspunkte aus 
belrachrel keine Frage sein. daft deT Untergang der Hiiuser einen sehr bedau
erlichell Verlust bedeuten wiirde. 

Der Casseler Marktplatz gehort trotz der Eingriffe der Neuzeit immer nocl! 
zu den eigenartigsten und schol1sten Marktpldtzen Deutschlands. Seine giinsti
ge Wirkung berul!t wie bei den meisten guten Platzbildwlgen auf seiner ge
schlossenen Gestalt, die zwar durch den Abbruch des sc/zo!len Rathauses und 
den Durchbruch des Briickenzuganges gelitlen hat, aber keineswegs verloren
gegangen ist. Die geplallte Niederlegung des Bargerhauses warde in die 
Nordwand des Platzes eille empfindliehe Liieke reij3ell, die sieh lIm so IlbIer 
bemerkbar machen wiirde, als gerade hier sich die sagen. Dreierkerecke 
allsehliejJt, die die drei sehollstell Biirgerhauser des Marktes wn/ajJt. Mil dem 
Hallse wiirde die Kulisse versehwillden, die die reizvolle Platzeeke ein/ajJt. Als 
besonders hajJlich wiirde emp/lInden werden, dajJ das Naehbargebaude, das 
niichteme Geseha/tshaus des Kau/manns Sehminke, das die Eeke der Fiseh
gasse bildet, dann ganz/rei zu liegen kiime und wie ein vereinzelter Zahn in 
einem hahlen Munde wirken wiirde. Da die Absicht bestelzt, auch an der 
Einmiindllngsstelle der benachbarten Marktgasse den Marktplatz zu offllell, 
wiirden, da die Fischgasse schan jetzt !loch dem Hintergrunde zu eine ullbe-
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grellZle OjJilllllg vorslelll, all dieser Slelle drei grajJe LOeher zusammelllrejfell, 
was na/iirtich m;/ einer Zerstorung des Platzes gleichbedeutend ;st ... Nicht 
I'ersc/llviegell daif werdell, dajJ durch dell AbbrLleh des HaLlses lIiehl lIL1r 
asr/Jelische, sandern Quch geschichlliche Werte verlorengingen. Das Haus 
bestimmt durch seine Lage die Miindungs/arm der Essiggasse, der alten Gasse 
himer dem Riisthause. S%nge sich die Farse/umg mit der Entstehullg des 
Stadlplalles VOII Cassel beJajJl, hal dieser SlrajJellallschlLljJ, ill seiller hakellJiir
migen Kriimmullg nicht IIur einer der malerischsren, sondern aueh enrwick
lungsgeschiclrtlich ;nteressantesten wsungsversuche, zu bemerkenswerten 
DelllLllIgell AlllajJ gegebell. Mall brillgl ihll mil dem allell FrallhoJ der Kaiser
pfalz in Zusammenhang; aueh sprich, man ihn als Zugang '-Lt dem an der Fu/da 
gelegellell Relllho! Oberslell HoJ oder Poekho! vermllllieh delll lilleslell 
SehLlllheijJellhoJe, an. ALlJ dem Denklllalpj/egetage in Mannheim wLlrde dieser 
Bezirk als eine der \Venigen Stellen bezeichnet, die 110ch iiber die ElIlstehung 
der Jraheslell deLllsehen Sliidlebildungen Auskwrft geben kiillllell. Es wlire 
bedauerlich, wol/te man olme Not eine Anlage zerstoren, derell Wert in eiller 
Zeit, die erst langsam sich all/ guten alten Llnd guten neuen Stiidtebau besinnl, 
wohl erst zwn Teil erkannt ist. Begriindet wird der Abbrueh mil dem Plan der 
Durchiegllng einer breiteren Stra,Pe. Wie mir der Herr Stadtballrat mitteilte, 
liegl die Au,jiihrllng dieses Planes Iloeh in sellr weilem Felde. Ob ill dell 
niiehsten iahrell naeh dem Kriege Neigllng lInd Mittel vorhanden sein werden, 
den mit erheblichen Kosten verbundenen EntwlIrf ZlIr Aus/iihrllng zu bringen, 
IIIlIjJ als zweiJelhaJI bezeiehllel werden. Ergebellsl wird daher der Vorsehlag 
gemacht, Lmter alien Umstiinden solange mit dem Abbrllch des Hauses ZlI 
warten, bis der Plan des StrafJendurchbruchs wirklieh zur Aus/iihrung kommt, 
lInd daml emeut Zll verhandeln. Es ist nicht dara" zu zweifeln, da,P es weite 
Kreise dankbar begriifJell wiirdell, wenn das Haus nieht nur erhalten, sondern 
ouch in seine lIrspriingliehe Verfassllng gebraeht werden wiirde, was durch 
Freilegllllg des Fachwerkes unsclnver maglich seill wird. Well" sich der Magi
strat der ResidellZ entsehlie,Pen kannte, im AllschlllfJ hieran ouch die Drei
erkerecke, derell Fl'OllIen eben/alls durch PUlZ verdeckt sind, wiederherZlIstel
/ell, so wurde ein Platzbild entstehen, das in dem all schonen Fachwel'kbauten 
gewifJ llicht armell Hesselllclllde nicht seinesg/eichen hat. Die Kostell lie,Pen 
sich viel/eicht alls del' Stiftung \ ' 011 5000 Mark best rei ten, die eill kunst
liebellder Barger bei Gelegelllleil der JahrtaLlselldJeier JUr die Versehiillerung 
der Allsladt errichtel hal. Was sich aus au,Perlich ullscheinbaren Hiillsern 
durch Wiederherstelltmg erzielen la,Pt, beweisen am besten die vor eilligell 
Jahren IInler Mitwirkung des Stadtbauamtes illstalldgeselzlell Hiiuser all der 
Westseite des Altmarktes, die \/on durchreisellden Fach'euten mil Recht zu den 
besten Biirgerbautell Delllschiallds geree/met wertlell. Als Beispiel kallll auch 
das un/ern des Marktes gelegelle Haus Fliegellgasse 19 angezogell werden, 
das seiner;.eit als ball/al/ig gesperrt und abgerissell werden sol/te ulld jetv. 
wiederhergestel/t, einen ebenso standfeslen wie schollen Eindruck machl ". 

Die beiden Hauser an der Frankfurter Stra,Pe miissen trOlZ oder viel/eieht 
gerade wegen ihrer Schlichtheit ais charakteristisch allgesehell werdell. Sie 
besitzen deshalb Wert, weil sie eillen Teil del' Oberneustadt ausmachell, die Ztl 
dell \Velllgell plallmii,Pig allgelegtell Hugenollellsiedhl.1lgell Dewschiallds ge
horl, die auch im AufrifJ l'erhiillnismiifJig Lmentstelll aberkommell sind. Weile 
Kreise wiirden es nieht verstehen, weshalb mall Hiiuser, deren GrwulrifJ und 
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Frontbildung man jetzt mit Eifer wieder au/nimmt, zerstort. Die Angabe im 
Beriehte des Magistrats, daft dureh die ErllaltulIg der Hallser der Stadt Verlu
ste entstehen wilrden, ist mir nicht verstiilldlich. Meines Erachtens miiflten im 
Gegenteil Ersparnisse eintreten, welln die Hiiuser in Zukunjt als Schulell 
weiterbenlltzt wiirden. DafJ der Neubauentwurfbei alien seinen Vorziigen nicht 
imstande ist und nicht imstande sein kann, das Original zu ersetzten, erkliirt 
siell daraus, daft die lIeuere Baukullst - dell Begriff gallZ al/gemeill gefaftt -
erst allmiihlich beginnt, den Geist der Bauten des Barock und Klassizismus zu 
erfassen. Der Vergleich der altell und neuen Portale, WIl einen Punkt herauszu
greifell, zeigt es deLlllieh. Vam Standpllllkt der Oenkmalpflege glaube ieh daller 
der Erhaltung auch dieser Hiiuser das Wart reden zu miissen34 . 

In Berlin trafen die AuBerungen Hollmeyers auf Verslandnis. Man sprach 
sich hier sowohl gegen den Abbruch des Hauses am Allmarkt als fUr die 
Beibehallung der beiden Gebaude in der Oberneustadt aus. "OblVahl die 
Fassade [der letzteren] nur einfach ist, ist sie durch die schlichte Vornehmheit 
der Verhiiltnisse besser als Ilahezu alles, was ill der niiheren Umgebung im 19. 
lahrhundert gebaut worden ist ". 

In den hier betrachlelen Akten des Kuhusminisleriums gibl es viele Zeug
nisse iiber die von Holtmeyer intensiv betriebene Inventarisierung kur
hessischer Kunsl- und Baudenkrnaler, die die Grundlage fUr spalere Publika
lionen bildelen. Eine Aufstellung aus dem lahre 1916 gibl Uber die unter 
Aufsichl der Denkmalpnege slehenden Objekte im Regierungsbezirk Kassel 
und ihre derzeilige Verwendung AufschluB" . Dabei handehe es sich um kUnsl
lerische und geschichlliche Denkmaler im Besilz des preuBischen Staales. 

Ort uod Kreis 

Amtineburg 
(Kr. Kirchhain) 

Beberbeck 
(Kr. Hofgeismar) 
Bischhausen 
(Kr. Eschwege) 
Blankenau 
(Kr. Fulda) 
Blankenheim 
(Kr. ROlenburg) 
Breitenau 
(Kr. Melsungen) 
Ebersberg 
(Kr. Gersfeld) 
Eichhof (zu Hersfeld) 
Ermschwerd 
(Kr. Eschwege) 
Felsberg 
(Kr. Melsungen) 
Friedewald 
(Kr. Hersfeld) 
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Bezeichouog 

Friedenssaule 

SchloB 

Ev. Kirche 

Ehem. Zisler
zienserklosler 
Ehem. Nonnen
kloster 
Ehem. Klosler 

Burgruine 

SchloB 
Domane 

Burgruine 

SchloB 

Gegenwartige Verweoduog 

Erinnerung an den 1762 
zwischen Englandern und 
Franzosen geschlossenen 
Frieden 
Dienslwohnung des Ge
stUtsdireklors 
Gottesdiensl 

Kath. Kirche 

Ev. Kirche 

Besserungsanstall 

Unbenutzt 

Domanenpachlerhaus 
Pachterhaus 

Unbenutzl 

Amlsgerichl, Ftirsler
wohnungen 



Ort und Kreis 

Fritzlar 
Fritzlar 

Fulda 

Fulda 
FGrsteneck 
(Kr. HGnfeld) 
Gelnhausen 
GroBenlGder 
(Kr. Fulda) 
Hanau 
Haselstein 
(Kr. HGnfeld) 
Haselstein 
Herrenbreitungen 
(Kr. Schmalkalden) 
Hersfeld 
Jesberg 
(Kr. Fritzlar) 
Johannesberg 
Johannesberg 
(Kr. Fulda) 
Kassel 
Kassel 
Kassel 
Kassel 

Kassel 
Kassel 
Kassel 
Kassel 
Kassel 
Kassel 
Friedrichsplatz 
Kassel 
Wilhelmshoher Platz 
Kassel 
Renthof 
Kleinenglis 
(Kr. Fritzlar) 
Mackenzell 
(Kr. Hunfeld) 
Marburg 
Marburg 
Marburg 

Bezeichnung 

Ehem. Ordenshaus 
GrauerTurm 

Kollegienhaus 

Gymnasium 
SchloB 

Kaiserpfalz 
Doringsburg 

Hohe Landesschule 
SchloB 

Burgruine 
SchloB 

Stiftskirche 
Maxburg 

Ehem. Propstei 
Propsteigebaude 

Gegenwiirtige Verwendung 

Oberftirsterei 
Lagerung von BauslOffen 
fUr die Entwasserung 
Landrat und Kommunal
verwaltung 
Lehrzwecke 
Domane 

Unbenutzt 
Oberftirsterei 

Gymnasium 
Forsterwohnhaus 

Unbenutzt 
Forsterdienstwohnung 

Ruine 
Amtsgericht 

Kath . Gottesdienst 
Domane 

Museum fUr Naturalien 
Standbild des Landgrafen Karl 
Standbild des Landgrafen Friedrich 11. 
Marstallkaserne Mietwohnungen, private 

OrangerieschloB 
Marmorbad 
KGchenpavillon 
BellevueschloB 
Hofbleiche 
Ehem. Hofverwal
tungsgebaude 
Oberprasidium 

Konsistorium 

Totenkreuz 

Ehem. Kloster 

Elisabethkirche 
Deutschordenshaus 
Propstei 

Geschaftsraume 
Orangerie 
Museum 
Mietwohnung 
Generalkommando 
Als Pensionat vermietet 
Kriegsschule 

Dienstraume, Wohnung des 
Oberprasidenten 
Dienstraume. Wohnungen 

Oberforsterei 

Ev. Gottesdienst 
Un i versi tatsi nsti tute 
Hi storisches Seminar 
der Universilal 
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Ort und Kreis 

Marburg 

Marburg 
Marburg 
Marburg 
Marburg 
Marburg 

Melsungen 

Mollenbeck 
(Kr. Rinteln) 
Mollenbeck 
Nenndorf 
(Kr. Rinteln) 
Neuhof 
(Kr. Fulda) 
Neuenberg 
(Kr. Fulda) 
Neustadt 
(Kr. Marburg) 
Petersberg 
(Kr. Fulda) 
Rodenberg 
(Kr. Rinteln) 
Saasen 
Sababurg 
Schlilchtem 
Schmalkalden 
Schmalkalden 
Schmalkalden 
Schrock 
(Kr. Marburg) 
Spangenberg 
Steinau 
(Kr. Schlilchtern) 
Wabern 
Weidelsburg 
Wendershausen 
Wilhelmsbad 
(bei Hanau) 
Wilhelmsbad 
Wilhelmsbad 
Wilhelmsthal 

Windecken 
(bei Hanau) 
Ziegenhain 
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Bezeichnung 

Ehem. Franziska
nerkloster 
Reitbahn 
U niversi tatskirche 
SchloBkirche 
RittersaallSchloB 
Ehem. fUrstliche 
Kanzlei 
SchloB, Renterei 

Ehem. Klosterkirche 

Klostergebiiude 
Logierhaus 

SchloB 

Ehem. Propsteikirche 

Gegenwartige Verwendung 

Philosophische und 
Juristische Seminare 
Akad. Thrnhalle 
Ref. Gottesdienst 
Unbenutzt 
Unbenutzt 
Landgerichts
gebiiude 
Landratsamt, 
Oberforsterei 
Ev. Gottesdienst 

Domane 
Beamtendienstwohnung 

Oberforsterei, 
Amtsgericht 
Kath. Gottesdienst 

Junker-Hansen-Turm Unbenulzl 

Ehem. Propsteikirche Kath. Pfarrkirche 

SchloBruine 

SchloB Neuenstein 
JagdschloB 
Ehem. Kloster 
Hessenhof 
SchloB Wilhelmsburg 
Henneberger Hof 
Elisabelhbrunnen 

Burg 
Amlshaus 

Ehem. JagdschloB 
Ruine 
Burg Ludwigslein 
Fiirstenbau 

Marstall 
Kavalierbau 
SchloB 

SchloB 

SchloB 

Unbenutzl 

Oberforsterei 
Forsterwohnung (leilweise) 
Lehrerseminar 
Landratsaml 
Diensl- und Mietwohnungen 
Amtsgericht 
Lautbrunnen 

Forslschule 
Amtsgerichl 

Erziehungsanstall 
Unbenutzl 
Unbenutzl 
Wirtschaftsraume 

Slalle und Wohnungen 
AIs Wohnhaus verpachtel 
Kastellanwohnraume 
und unbenutzt 
Amtsgerichl 

Strafanstall 



Die Randbemerkungen lassen erkennen, daB in einigen Fallen Besitz
veranderungen eingetreten waren. So war das SchloB in Eschwege in den 
Besitz des Kreises Obergegangen. Die Burgruine Grebenstein gehorte der Stadt 
Grebenstein und wurde von dieser unter staa!licher Aufsicht unterhalten. Das 
Kasseler Zeughaus nutzte der Militarfiskus, und das Museum Fridericianum 
war seit der Errichtung des neuen Landesmuseums am Wilhelmshoher Platz in 
den Besitz der Landesverwaltung gelangl. Die kath. Elisabethkirche am 
Friedrichsplatz wurde als Patronatsbau vom Staat unterhalten. Das Ziegen
hainer SchloB gehorte nicht zu den Baudenkmiilern , die im Interesse der Kunst 
und Geschichte aus Fonds der Kultusverwahung unterhahen wurden. DaB 
nicht alle Orte im Regierungsbezirk Kassel dem Kuhusministerium in Berlin 
bekannt waren, zeigt dessen Frage, wo der Hof Capelle (bei Beltershausen/Kr. 
Marburg) liege, wo 1233 der Beichtvater der Heiligen Elisabeth, Konrad von 
Marburg, ermordet worden sei. Unmittelbarer AnlaB der Anfrage war die 
Absicht, dort einen Gedenkstein ZlIr Erinnerung an die Mordtat zu errichten. 
Auch mit dem Ludwigstein an der Werra befaBte sich das Ministerium. Der 
Hinweis, dort seien schon vorObergehend Wandervogel aufgenommen worden, 
deutet auf den Ausbau des Ludwigsteins zu cinem Hauptsitz der Wandervogel
bewegung und spater zur Jugendburg hin, eine Entwicklung, die allerdings erst 
nach dem Ersten Weltkrieg einsetzte. 

Zusammenfassend laBt sich sagen, daB nach Aussage der hier ausgewerteten 
Akten des preuBischen Kuhusministeriums zwischen 1870 und 1914 eine 
stiindige Verbesserung der Denkmalpflege in Kurhessen zu beobachten isl. Die 
Bezirkskonservatoren Alhard von Drach und Aloys Holtmeyer knOpften an die 
grundlegenden Erkenntnisse Ludwig Bickells an, der als erster eine sorgfaltige 
Inventarisierung aller Kunst- und Baudenkmaler im Regierungsbezirk Kassel 
gefordert halte, um diese wertvollen Zeugnisse der Vergangenheit vor dem 
Verfall zu relten. Die von Bickell begrOndete Publikationsreihe der "Bau und 
Kunstdenkmaler" wurde trotz mancher Verzogerungen zielstrebig fortgesetzt 
und machte eine breitere Offentlichkeit mit dem zu schOtzenden Kuhurgut des 
Hessenlandes bekannl. An vielen Beispielen zeigt sich, daB der Aufbau einer 
leislUngsftihigen Denkmalpflege in Kurhessen nicht leicht war, muBte doch 
immer mit der Unkenntnis und mangelnden Bereitschaft der Behorden, hier 
tatkraftig die Initiative zu ergreifen, gerechnet werden. Viele Anregungen der 
Bezirkskonservatoren konnten daher nicht oder erst nach langem Ringen 
durchgesetzt werden. Fetzuhalten bleibt, daB in den Jahren vor dem Ersten 
Weltkrieg vieles im Bereich der Denkmalpflege in Bewegung gesetzt wurde, 
woran man spater anknOpfen konnte. Die Aufzeichnungen Drachs und Holt
meyers gewinnen auch unter dem Aspekt, daB im Zweiten Weltkrieg viele 
hessische Kunst- und Baudenkmaler zerstOrt wurden, groBen Wert, IiiBt sich 
doch aus ihnen der frO here Zustand des Kulturguts teilweise rekonstruieren . 
Heute sind Denkmalpflege und Denkmalschutz im BewuBtsein der VerwallUng 
und der Offen!lichkeit fest verankert. Daran hat das entsagungsvolle Wirken 
der frOheren Bezirkskonservatoren groBen Anteil. 
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