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Dans la région Saar-Lor-Lux, aucune priorité particulière n’est accordée à la recherche au sujet des châteaux, palais et 

forteresses. En effet, le patrimoine de bâtiments médiévaux a été fortement décimé par les premières guerres modernes 

et les bouleversements des XIXe et XXe siècles. Seuls quelques sites individuels ont été étudiés à l'aide de méthodes 

archéologiques et historiques modernes. Le traitement des sources historiques a également été largement sélectif. Le 

présent volume présente une sélection représentative de bâtiments. Les contributions qui donnent un aperçu des dif-

férentes époques de la construction aristocratique et militaire permettent de placer plus facilement ces représentations 

individuelles dans un contexte plus large. Un regard plus détaillé est accordé au rocher sur lequel est construit le châ-

teau de Sarrebruck, en présentant l'archéologie et l'histoire de la construction de la résidence du Moyen Âge jusqu’à 

la nouvelle version du bâtiment baroque de la fin du XXe siècle. Afin de dresser un tableau historiquement précis, la 

synthèse des territoires de la Lorraine (en l'occurrence le département de la Moselle), du Luxembourg et de la Sarre 

doit tenir compte des différentes traditions de recherche au sujet des châteaux forts, palais et forteresses et des accès 

terminologiques qui y sont associés. Cela constitue le fondement de la protection de ce volet majeur du patrimoine 

culturel européen.

Research into castles and fortresses in the Saar-Lor-Lux region does not involve any particular focus. This is due to the 

circumstance that the inventory of mediaeval structures has been decimated severely by the wars of the early modern 

period and the upheavals of the 19th and 20th centuries. Only a few individual complexes have been examined using 

methods that are modern in terms of archaeology and structural history. So far, most investigation of historical source 

material has also been rather selective. This volume offers a representative selection of buildings. Contributions that 

provide an overview of the various eras of aristocratic residences and defensive structures help to put these individual 

portrayals into broader contexts. Saarbrücken's Schlossfelsen (castle rock) is looked at in more detail, presenting the 

archaeology and structural history of the Saarbrücken residence from the Middle Ages to its new baroque version at 

the end of the 20th century. The integrated view of the regions in Lorraine – in this case that of the département of 

Moselle – , Luxembourg and Saarland must cater to the various different traditions of research into castles and fortres-

ses and the basic terminology associated with them if it is to draw a historically verified picture. This establishes the 

prerequisites for the preservation of this important part of European cultural heritage.





Abb. 1: Burg- und Schlossberg 

Blieskastel, 2018. Foto: Histori-

sches Museum Saar, Hajo Dietz.



L’ancien château de Blieskastel  fut construit au cours du 11ème siècle sur un éperon rocheux surplombant la rivière 

Blies. Des sources historiques évoquent un ouvrage central avec plusieurs résidences, un avant-château et des jardins, 

sans qu’il soit possible de les situer précisément.  Dans les années 1660, l’ancien édifice fut démoli par Charles-Gas-

pard von der Leyen et remplacé par un château à quatre ailes. L’histoire de sa construction a fait l’objet d’intenses 

recherches à partir de sources historiques. En 1773, les Comtes von der Leyen transférèrent leur résidence à Blieskastel 

mais en 1793, lors de la révolution française, ils durent abandonner leur bien. Au début du 19ème siècle, l’ouvrage fut 

démoli et nivelé. Seuls l‘Orangerie et le vaste mur d’enceinte du château qui entoure l’éperon rocheux ont survécu. Ce 

mur d’enceinte a subi des dommages à de nombreuses reprises. Entre 2005 et 2007, dans le cadre de mesures de préser-

vation des murs nord et nord-est du château, des recherches archéologiques ont été entreprises sur les terres adjacen-

tes. Des vestiges du château fort ainsi que les couches archéologiques correspondantes ont ainsi été mises au jour. De 

même,  plusieurs salles au sous-sol du château baroque ont pu être explorées en détail. En 2016, une géoprospection 

dans certains secteurs du site a fourni de nouvelles informations sur les fondations du château fort et du château en-

fouies dans le sol qui, combinées aux résultats archéologiques, non seulement laissent apparaître le plan d’un château 

fort dont il ne reste rien, mais permettent aussi de situer avec précision les ailes du château.

Since the 11th century the Castle of Blieskastel occupied a spur above the River Blies. Historical sources mention a 

main castle (Kernburg) including several seats of noble families, an outer castle (Vorburg) and gardens but without 

details of their location. From the 1660s on Karl Kaspar von der Leyen replaced the old fortifications by a palace with 

four wings. The building history of this palace has been researched to detail, currently by studying historical records. 

In 1773 the Dukes von der Leyen made Blieskastel their main residence, but had to leave in 1793 because of the French 

Revolution. At the beginning of the 19th century the site was completely demolished and levelled, leaving only the 

orangery and the long wall of enceinte which surrounds the spur on which the castle sits. The wall itself suffered from 

several damages over the years. From 2005 to 2007, archaeological excavations were carried out together with conser-

vation measures on the north and north-east parts of the walls and its adjoining areas. This brought to light  structural 

remains of the medieval castle and various cultural layers. At the same time several basement rooms of the baroque 

palace were investigated in detail. In 2016 a prospect on survey of parts of the castle and palace which are still buried 

under ground revealed foundations, which, together with archaeological finds, helped to re-establish the layout of the 

former castle and the palace wings. 



ine umfangreiche Überlieferung historischer 

Quellen zu Burg und Schloss Blieskastel ist dem 

Archiv von der Leyen zu verdanken, dessen Bestand 

Blieskastel sich heute im Saarländischen Landesarchiv 

befindet. Auf der Grundlage dieser Überlieferung war 

die Geschichte des Schlossbergs ab dem Spätmittelal-

ter schon mehrfach Gegenstand intensiver Forschung 

(Spies 1977, Vonhof-Habermayr 1996, Laufer 2015). 

Ab 2005 fanden im Zusammenhang mit Sicherungs-

maßnahmen archäologische Grabungen, geologische 

Bohrkernerkundungen sowie eine bauhistorische Do-

kumentation der weit umlaufenden Schlossmauer statt. 

Zuletzt konnte eine Geoprospektion im Jahre 2016 wei-

teren Aufschluss über im Boden erhaltene Teile der his-

torischen Bebauung erbringen.

Geschichte

Der Blieskasteler Schlossberg ist ein Felssporn des 

Buntsandsteins, der mit steilen Hängen über der 

Bliesaue endet. Auf diesem Sporn stand bereits im 

11. Jahrhundert eine Burg, die ebenso wie die 6 Kilo-

meter entfernt liegende Burg Kirkel (vgl. Beitrag Ber-

nard "Kirkel") dem Bliesgaugrafen Gottfried aus dem 

Hause Metz-Lunéville gehörte (Herrmann 1977, 246). 

Aus dem späten Mittelalter und der Frühen Neuzeit lie-

gen Nachrichten über die Baulichkeiten der Burg vor, 

die mehrere Burgsitze umfasste. Lehnsherr war der 

Kurfürst und Erzbischof von Trier, der ein Amtshaus 

auf Blieskastel unterhielt. Vor allem im Dreißigjährigen 

Krieg erlitt die Anlage starke Schäden.

Karl Kaspar Reichsfreiherr von der Leyen-Hohenge-

roldseck war seit 1652 Erzbischof und Kurfürst von 

Trier und in dieser Funktion zugleich Lehnsherr von 

Blieskastel. Er nutzte die Gelegenheit, den Besitz an 

der Blies für seine Familie auszubauen, indem er die 

weiteren Burgsitze aufkaufte. Um eine großzügige 

Neuanlage in Form eines vierflügeligen Schlosses mit 

Nebengebäuden, verschiedenen Gärten und Höfen zu 

errichten, ließ er den maroden Altbestand ab 1663 ab-

brechen (Abb. 2). Im Jahr 1773 verlegten die Grafen 

von der Leyen ihren Sitz von Koblenz nach Blieskastel, 

ohne sich jedoch lange an ihrer prachtvollen Residenz 

erfreuen zu können, denn nach dem Übergreifen der 

Französischen Revolution auf ihr Territorium musste 

die Familie von der Leyen 1793 aus Blieskastel flüch-

Burg und Schloss  
Blieskastel

Christel Bernard
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ten. Durch Plünderungen geriet das Schloss bald in 

einen baufälligen Zustand. Herabstürzende Steine be-

schädigten Häuser am Fuße des Schlossbergs, worauf-

hin man im Jahr 1802 die Anlage zum Abbruch verstei-

gerte. Verbunden war dies mit der Auflage, binnen 15 

Monaten den Schlosshauptbau und den Nordflügel bis 

auf Kellerniveau abzutragen und für die Räumung der 

Schuttmassen zu sorgen. Der Käufer füllte jedoch den 

kleinteiligen Bauschutt in die Kellerräume des Schlos-

ses, was zu weiterer Instabilität der verbliebenen unte-

ren Außenmauern und zu erneutem Steinschlag führte. 

Letztlich wurde das Gelände um 1820 auf Kosten der 

Allgemeinheit eingeebnet. Lediglich die schmuckvolle 

Orangerie des Schlosses blieb erhalten, weil der frü-

here Hofgärtner sie weiterhin nutzte und bewohnte 

(Laufer 2015, 124). Darüber hinaus blieben nur noch 

jene historischen Mauern oberirdisch erhalten, die 

eine Stützfunktion zwischen unterschiedlichen Ebenen 

hatten. Hierzu zählte auch die sogenannte Schloss-

mauer, die die Fassadenmauer der untersten Ebene des 

Schlosshauptbaus und der Ecktürme umfasste. Erst im 

20. Jahrhundert wurde der Schlossberg wieder bebaut. 

Ab den 1950er Jahren entstanden mehrere Schulge-

bäude auf dem Schlossberg, wovon das 1953 errichtete 

mehrflügelige Haus für das katholische Lehrerinnense-

minar, im Folgenden „Schulhaus“ genannt, einen Bun-

ker mit Tarnbau aus der Zeit des Nationalsozialismus 

einbezog.

Barockschloss und Burg

Zur Ausdehnung und Gestaltung des Barockschlosses 

gewinnt man detaillierte Informationen durch zeitge-

nössische Bild- und Schriftquellen (Vonhof-Haber-

mayr 1996, 80–124). Besonders interessant ist hierbei 

ein Übersichtsplan von 1704 mit zugehörigen Schnitt-
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← Abb. 2: Detail aus dem gesüdeten 

„Plan de Bliscastel“ von M. Favart 1704. 

Saarländisches Landesarchiv. Repro-

duktion: C. Maas und M. Jähne.

→ Abb. 3: Blieskasteler Burg- und 

Schlossberg. Baubefunde des Schlos-

ses. 1–6, Archäologische Ausgrabung 

2005–2007: Kellereitrakt und Haupt-

bau, nördlicher Verbindungsbau. 7–10, 

Dokumentation 1953: Südmauer des 

Kellereitrakts, Hauptbau und südlicher 

Verbindungsbau. 11–12, Geoprospektion 

2016: Torbau und Marstall. 

Entwurf und Grafik: Christel Bernard 

und Jan Selmer, auf Grundlage der Plä-

ne von Albert Nitsch, Christian Hübner 

und des Landesdenkmalamtes.

→ Abb. 4: Blieskasteler Burg- und 

Schlossberg. Baubefunde der Burg (ab 

11.–13. Jahrhundert). 1–5, Ausgrabung 

2005–2007: nördliche und westliche 

Beringmauer, Runder Bergfried, Keller 

und weiterer Raum (4: mit Tonnenge-

wölbe; 5: mit Kreuzrippengeölbe). 6–7, 

Dokumentation 1953: runder Bergfried, 

verschiedene Gebäudereste und Mau-

erzüge. 8–10, Geoprospektion 2016: 

südliche und westliche Beringmauer, 

Gebäudereste, rechteckiger Turm. 

Entwurf und Grafik: Christel Bernard 

und Jan Selmer, auf Grundlage der Plä-

ne von Albert Nitsch, Christian Hübner 

und des Landesdenkmalamtes.



zeichnungen der Schlossgebäude (Abb. 2). Der Grund-

riss zeigt die einzelnen Bereiche der Anlage im Gelän-

de sowie die Binnengliederung der Gebäude, während 

die Schnitte unter anderem deren Konstruktionsweise 

erläutern. Zusammen mit den aufgefundenen Mauer-

zügen in der Baugrube des Schulhauses sowie den ar-

chäologischen Grabungsbefunden von 2005–2007 ver-

vollständigt sich das Bild, soweit es die Barockanlage 

betrifft.

Fragen zu Lage der Burg Blieskastel waren anhand des 

oben vorgestellten Forschungsstands nur soweit zu be-

antworten, wie sie in der Ausgrabung 2005–2007 zu-

tage trat (siehe unten). Historische Überlieferungen 

(Spies 1977, 32–42 und 67–79; Legrum / Hepp 1991, 

40) erwähnen zahlreiche Bestandteile der Burg und be-

legen darüber hinaus die Existenz dreier Burgsitze auf 

dem Ostteil des Bergsporns: Im Süden lag die Hofstatt 

von der Leyen, im Norden das kurtrierische Amtshaus 

und zwischen beiden befand sich das Anwesen von 

Eltz. Diese Burgsitze lagen vermutlich innerhalb der 

Kernburg. Leider ist kein umfassender Grundrissplan 

der Burg überliefert, aus dem man genauere Kenntnis-

se ableiten könnte.

Erst aus den frühen 1660er-Jahren ist ein Konvolut von 

Skizzen zum alten Burgsitz von der Leyen in Zusammen-

hang mit Überlegungen zu einem Umbau erhalten (zu-

letzt Laufer 2015, 79–84). Die älteste Zeichnung „Plan 

A“ zeigt den vorhandenen Bestand und lokalisiert den 

Burgsitz im Nordosten des Bergsporns. Weiter nach 

Süden grenzte der „Schloßgraben“ an, der vermutlich 

die Kernburg begrenzte. Jenseits davon lagen Gärten. 

Da die betreffende Zeichnung des leyenschen Besitzes 

und seiner Umgebung jedoch keine Maßangaben ent-

hält, lässt sich die Position dieser Liegenschaften im 

Gelände letzten Endes nur recht vage ermitteln. Leider 

gibt es keinen Beleg dafür, dass die eingezeichneten 

Gärten und der Graben im korrekten Größenverhältnis 

zum Hofbering von der Leyen dargestellt wären.

Ergebnisse der neuen  
Untersuchungen 2005–2007

Aufgrund notwendiger baulicher Eingriffe in den Bo-

den fanden 2005–2007 im Bereich des ehemaligen 

Nordflügels und Hauptbaus des Schlosses archäolo-

gische Ausgrabungen statt, die viele Einblicke in das 

Bodendenkmal eröffneten: Im Nordflügel, dem ehe-

maligen Kellereitrakt, wurden die Reste des Weinkel-

lers freigelegt (Abb. 3,1). Der östlich über der breiten 

Bliesaue und der Stadt liegende Schlosshauptbau war 

dreifach gegliedert. In seinem Nordteil (Abb. 3,2) fand 

man einen großen Raum mit Resten von Pfeilern, die 

einst die Deckengewölbe trugen. Dieses mehrfach un-

terteilte Tiefparterre lag nach Westen hin unter dem 

Niveau des Schlosshofs, während nach Osten große 

Fenster den Blick über die weite Bliesaue freigaben. 

Der nordöstlich anschließende Eckturm (Abb. 3,4) 

wies noch die Spur einer gewendelten Treppe auf. Ein 

zentrales Treppenhaus (Abb. 3,5) mit den Überresten 

gerader Treppenläufe war über mehrere Ebenen im 

Mittelrisalit des Hauptbaus nachweisbar, über das die 

Etagen des Corps de Logis erschlossen wurden. Eine 

Besonderheit stellte ein kleiner Kellerraum mit nahezu 

intaktem Gewölbe dar (Abb. 3,6), der in der nordwest-

lichen Ecke des Hauptbaus der Zerstörung entgangen 

war. Es handelte sich um einen Müllsammelraum, in 

den von den oberen Etagen des Hauptbaus zwei schma-

Abb. 5: Der älteste Bauteil der Burg 

Blieskastel ist eine Beringmauer, die 

entlang der Nordseite über fast 40 m 

Länge zu verfolgen ist. Datierung: 

Vermutlich 11.–12. Jahrhundert. 

Foto: Christel Bernard, 2006/2007.



le Abwurfschächte hinabführten. Aus diesem Keller 

konnten unter anderem zahlreiche Scherben von hoch-

wertigem Geschirr und exquisitem Glas aus dem herr-

schaftlichen Haushalt geborgen werden. Der südliche 

Trakt des Hauptbaus konnte damals leider nicht ar-

chäologisch erforscht werden.

Zwischen den Bauresten des 17.  Jahrhunderts fand 

man in unerwartet großem Umfang erhaltene Struk-

turen der vorangehenden Burg Blieskastel. Eine von 

West nach Ost verlaufende, lagerhaft aufgeführte Be-

ringmauer aus hammerrechten Handquadern ist im 

Bereich des Schlossnordflügels über fast 40 Meter Län-

ge zu verfolgen (Abb. 4,1; 5). Am Westende, wo man 

mit Angreifern vom Rücken des Sporns aus rechnen 

musste, knickt sie nach Südwesten ab und ist durch 

eine vorgelagerte Mauer verstärkt (Abb. 4,2). Diese 

Beringmauer bestand laut Ausweis der Funde in den 

anlagernden Schichten ab dem Hochmittelalter und 

hat eine Stärke von ca. 1,70  Metern. Obwohl sie für 

den barocken Weinkeller im betreffenden Abschnitt 

abgetragen worden war, konnte ihr Fundament 2005 

dennoch während der Ausräumung durch den Bagger 

noch unter dem Niveau des Weinkellerbodens berührt 

werden. Im Winkel dicht hinter der Mauer entdeckte 

man das jüngere Fundament eines runden Bergfrieds 

mit ca. 11 Metern Durchmesser, das sich heute größ-

tenteils unter dem Westende des Schulhauses befindet 

(Abb. 4,3; 6).

Der barocke Kellereitrakt war nicht in voller Breite 

mit dem Hauptbau verbunden, sondern von dort aus 

durch einen schmalen Zwischenbau erreichbar, der 

den Schlosshof nach außen abschloss. Hier hatte man 

zwischen den beiden Gebäuden eine Freifläche belas-

sen (Abb. 3,3), um die Räume des Schlosshauptbaus 

zum Schlosshof hin mit Fenstern versehen zu können. 

In diesem Bereich wurden mittelalterliche Bauten, die 

an die Beringmauer angebaut waren, im 17.  Jahrhun-

dert nur obertägig abgebrochen und die Fläche planiert 

(Abb. 4,4–5). Unter anderem entdeckte man hier den 

Keller eines Hauses, das sich vermutlich noch weiter 

nach Süden ausdehnte, wo seit 1953 das große Schul-

haus steht.

Als man die Baugrube für dieses Gebäude aushob, das 

teilweise die Grundfläche des Schlosses überdeckt, 

hatte man im Boden aufgefundene Mauern grob ein-

gemessen und aufgezeichnet und dabei nach älterer 

und jüngerer Bebauung unterschieden (Abb. 3,8–10; 

4,6–7). 

Georadar-Untersuchungen 2016

Der beengt wirkende Grundriss der vierflügeligen 

Schlossanlage wirft die Frage auf, ob er durch die Lage 

der mittelalterlichen Kernburg und ein ursprünglich 

stark heterogenes Geländerelief beeinflusst sein könn-

te. Wenn das vierflügelige Schloss auf der Fläche der 

früheren Kernburg platziert worden wäre, dann müsste 

man deren Überreste unter der Rasenfläche westlich des 

großen Schulhauses suchen. Archäologische Grabun-

gen waren dort jedoch nicht vorgesehen. Im Jahr 2016 

konnte eine Geoprospektion archäologisch besonders 

interessanter Flächen auf dem Schlossberg weitere Auf-

schlüsse erbringen. Gegenstand der Untersuchung war 

die Rasenfläche westlich vor dem Schulhaus von 1953 

sowie südlich davon die freie Fläche oberhalb der Saar-

gemünder Straße, Teil des ehemaligen Wirtschaftshofs 

des Schlosses. Bei der Erkundung mittels Bodenradar 
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(Hübner 2016) erwartete man mit besonderem Interes-

se, wie sich die Rasenfläche vor dem Schulgebäude im 

Radarbild darstellen würde, weil man hier die Funda-

mente des Süd- und Westflügels des Barockschlosses 

als gesichert annehmen durfte. Nun bot sich die Ge-

legenheit, Überlegungen hinsichtlich der Lage der al-

ten Kernburg zerstörungsfrei zu überprüfen. Es zeigten 

sich ab 40 bis 60 Zentimetern Tiefe Fundamente, die 

tatsächlich dem Schloss respektive der Burg zugeord-

net werden können. 

Betrachten wir zuerst die Baubefunde des Schlosses: 

Im Nordwesten erkannte man Fundamente des West-

flügels (Abb. 3,11), also des Torbaus mit kleinräumiger 

Binnengliederung, der leider nicht in ganzer Breite er-

fasst werden konnte. Die Grundmauern des Südflügels 

des Schlosses beziehungsweise des Marstalls (Abb. 3, 

12) waren dagegen nahezu vollständig zu verfolgen. Im 

Marstall sah man drei annähernd quadratische Räu-

me mit jeweils vier Punktfundamenten im Inneren. 

Die ehemals darauf stehenden Säulen oder Pfeiler las-

sen sich in der Süd-Nord-Schnittdarstellung von 1704 

nachvollziehen (Vonhof-Habermayr 1996, 90); auf ih-

nen ruhte die Deckeneinwölbung der Stallungen.

Davon lassen sich unzweifelhaft die Grundmauern der 

Vorgängeranlage unterscheiden: Eine Struktur, in der 

man eine Begrenzungsmauer (Abb. 4,8) eines Burg- 

sitzes vermuten kann, war ungefähr von Westnord-

west nach Ostsüdost orientiert und wurde von der 

Nordmauer des barocken Marstalls geschnitten. In der 

Tiefenebene von 90 bis 110 Zentimetern des Bodenra-

dars war die Baugrube der Barockmauer, die die älte-

re Mauer zerstörte, deutlich zu erkennen. Auf diesen 

mittelalterlichen Mauerzug hin richteten sich mehrere 

Mauerzüge rechtwinklig aus, vielleicht die in der Gra-

Abb. 6: Das Fundament 

des runden Bergfrieds be-

findet sich unter dem heu-

tigen Schulhaus. Im Vor-

dergrund die Beringmauer 

aus dem Hochmittelalter. 

Der Grabungstechniker 

Nitsch dokumentiert 

gerade die komplizierte 

Schichtfolge zwischen bei-

den Bauteilen. Foto: Chris-

tel Bernard, 2006/2007.
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bung berührte westliche Beringmauer der Kernburg 

sowie Mauern eines angebauten Hauses (Abb. 4,9). 

Im Nordosten der prospektierten Fläche sah man ein 

massives rechteckiges Fundament (Abb. 4,10), das ab 

90 bis 110 Zentimetern Tiefe in Erscheinung trat und 

parallel zur langgestreckten Begrenzungsmauer orien-

tiert ist. Als einziger Baubefund der Burg zeigte sich 

dieses Fundament im Bodenradar noch in einer Tiefe 

von 140 bis 160 Zentimetern. Möglicherweise könnte 

es das Fundament eines zweiten Turms sein, der in 

historischen Quellen erwähnt wird (Spies 1977, 69). 

Die Begrenzungsmauer nebst den auf sie zulaufenden 

Mauerzügen könnte zum trierischen Amtshaus gehört 

haben, was jedoch aufgrund der spärlichen Quellen-

lage eine Mutmaßung bleibt. Über eine Datierung der 

entdeckten Strukturen lässt sich ohne archäologische 

Untersuchung derzeit keine genauere Aussage tref-

fen als die, dass die Barockanlage sie offensichtlich 

überlagerte. Die Vermutung zur Lage der Kernburg 

in diesem Bereich scheint durchaus zuzutreffen: Das 

Bodenradar der zweiten untersuchten Fläche auf dem 

ehemaligen Wirtschaftshof des Schlosses erbrachte 

keine vergleichbare Befunddichte, wobei dort bis zu 

5  Meter hohe Planierschichten die Bedingungen für 

das Bodenradar allerdings erheblich verschlechterten. 

Auf der südlichen Fläche wurde deshalb zusätzlich eine 

geoelektrische Tomografie durchgeführt. Zwei Profile 

von insgesamt 138  Metern Länge zeigen einen relativ 

heterogenen Untergrund mit großen Felsblöcken und 

massivem Schuttauftrag. Einige aufgewiesene Funda-

mente nahe der südwestlichen Schlossmauer könnten 

zur Schäferei gehört haben, die der erwähnte Grund-

rissplan im Jahre 1704 an entsprechender Stelle ver-

zeichnete.

Forschungsfragen

Die archäologische Ausgrabung lieferte interessante 

Befunde ab dem hohen Mittelalter. Vom Barockbe-

stand können die ausgegrabenen Räume zum Teil ein-

schließlich ihrer einstigen Deckenkonstruktion rekon-

struiert werden. Hinzu treten zahlreiche interessante 

Fundobjekte aus Mittelalter und Neuzeit, von denen 

erst einige veröffentlicht wurden (Bernard 2009). Ne-

ben geologischen Bohrkernerkundungen (Adam 2005) 

wurde eine steingerechte Dokumentation der Schloss-

mauer erstellt (Feldhaus 2007 und 2011), aus der sich 

die Baugeschichte dieser heterogenen Mauer ableiten 

lässt. Historische Archivalien können mit den Befun-

den des Bau- und Bodendenkmals abgeglichen werden. 

Eine detaillierte Auswertung und Synthese dieser un-

terschiedlichen Quellen steht noch aus. Am Ende wird 

man keine so detaillierten Informationen für die ge-

samte Darstellung erhalten, wie sie zu den 2005–2007 

ausschnitthaft archäologisch erforschten Bereichen 

vorliegen, jedoch einen erweiterten Überblick über die 

zentrale Bebauung auf dem Schlossberg im Mittelalter 

und der Frühen Neuzeit.
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