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1 Vorbemerkungen	  

Im	  Folgenden	   finden	   sich	  ergänzend	   zur	   vorliegenden	  Bestandsaufnahme	  der	   kulturellen	   Infrastruktur	  

für	  die	  Südregion1	  verschiedene	  Auflistungen	  von	  

• Kulturdenkmalen	  Landkreis	  Hildburghausen	  

• Kulturdenkmalen	  Landkreis	  Sonneberg	  

• Weitere	  Akteure	  des	  Landkreises	  Hildburghausen	  

o Karnevalsvereine	  

o freie	  Künstler	  

o Feuerwehrvereine	  

o Sportvereine.	  

Die	  Auflistung	  dieser	   Informationen	   im	  Hauptdokument	  der	  Bestandsaufnahme	  hätte	  den	  Rahmen	  ge-‐

sprengt.	  Allerdings	  beinhalten	  die	  folgenden	  Auflistungen	  wichtige	  Informationen,	  insbesondere	  im	  Hin-‐

blick	   auf	   die	   Suche	   von	   möglichen	   Kooperationspartnern	   oder	   im	   Hinblick	   auf	   die	   Suche	   geeigneter	  

Themen	  für	  regionale	  Projektansätze	  (z.	  B.	  innerdeutsche	  Grenze).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  	   Download	   unter	   http://www.kulturkonzept-‐hbn-‐son.de/uploads/media/Bestandsaufnahme_kulturelle-‐Infrastruktur-‐
Suedregion_September2014_Endfassung.pdf.	  
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2 Kulturdenkmale	  

2.1 Kulturdenkmale	  Landkreis	  Hildburghausen	  

2.1.1 Auflistung	  
Nr.	   Name	  der	  Einrichtung/des	  Vereins/der	  Initiative	   Ort	  
1	   Schloss	  Bertholdsburg	   Schleusingen	  
2	   Schloss	  Bedheim	   Römhild	  OT	  Bedheim	  
3	   Schloss	  Glücksburg	   Römhild	  
4	   Schloss	  Marisfeld	  	  mit	  Schlosspark	   Marisfeld	  
5	   Veste	  Heldburg	   Bad	  Colberg-‐Heldburg	  
6	   Schloss	  Weitersroda	   Hildburghausen	  OT	  Weiertsroda	  
7	   Rittergut	  Keulrod	   Bischofrod	  -‐	  OT	  Keulrod	  
8	   Schloss	  Eisfeld	   Eisfeld	  
9	   Schloss	  Schweickershausen	   Schweickershausen	  
10	   Schloss	  Bockstadt	  mit	  Park	  (Münchhausen)	   Bockstadt	  
11	   Hinteres	  Schloss	  Henfstädt	   Henfstädt	  
12	   Vorderes	  Schloss	  Henfstädt	   Henfstädt	  
13	   Wasserschloss	  Oberstadt	   Oberstadt	  
14	   Ruine	  Osterburg	   Henfstädt	  
15	   Ruine	  Steinerne	  Kirche	   Henfstädt	  
16	   Ruine	  Otilienkapelle	  	   Ehrenberg	  
17	   Ruine	  Struphe	  (Straufhain)	   Seidingstadt	  
18	   Michaeliskapelle,	  Steinsburg	  Kleiner	  Gleichberg	   Römhild	  
19	   Schlosspark	  Hildburghausen	   Hildburghausen	  
20	   Klinikpark	  (Helios	  Fachklinik	  Hildburghausen)	   Hildburghausen	  
21	   Historisches	  Klinikgebäude	  mit	  Wandelhalle	  und	  Park	  Bad	  Colberg	   Bad	  Colberg-‐Heldburg	  
22	   Klosterruine	  Kloster	  Veßra	  (Hennebergisches	  Museum)	   Kloster	  Veßra	  
23	   Klosterruine	  Trostadt	   Reurieth	  OT	  Trostadt	  
24	   Grenzturm	  Eisfeld	  (Innerdeutsche	  Grenze)	   Eisfeld	  
25	   Gedenkstätte	  Geschliffene	  Dörfer	  Billmuthausen	  	  

(innerdeutsche	  Grenze)	  
Heldburg	  

26	   Gedenkstätte	  Geschliffene	  Dörfer	  Leitenhausen	  	  
(innerdeutsche	  Grenze)	  

Gompertshausen	  

27	   Gedenkstätte	  Geschliffene	  Dörfer	  Erlebach	  (innerdeutsche	  Grenze)	   Ummerstadt	  
28	   Historische	  Stadtensemble	  	   Hildburghausen	  
29	   Historische	  Stadtensemble	   Heldburg	  
30	   Historische	  Stadtensemble	   Themar	  
31	   Historische	  Stadtensemble	   Eisfeld	  
32	   Historische	  Stadtensemble	   Ummerstadt	  
33	   Historisches	  Stadtensemble	   Schleusingen	  
34	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Albingshausen	  
35	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Dingsleben	  
36	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Eicha	  
37	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Gellershausen	  
38	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Gethles	  
39	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Gleichamberg	  
40	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Grub	  
41	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Heckengereuth	  
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Nr.	   Name	  der	  Einrichtung/des	  Vereins/der	  Initiative	   Ort	  
42	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Hellingen	  
43	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Hinternah	  
44	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Holzhausen	  
45	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Linden	  
46	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Lindenau	  
47	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Marisfeld	  
48	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Kurbereich)	   Masserberg	  
49	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Milz	  
50	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Oberstadt	  
51	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Rappelsdorf	  
52	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Ratscher	  
53	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Rieth	  
54	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  	   St.Kilian	  
55	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Schlechtsart	  
56	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Schweickershausen	  	  
57	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	   Siegritz	  
58	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Simmershausen	  
59	   Ensemble	  historischer	  Ortskern	  (Fachwerk)	   Streufdorf	  
60	   Kirche	  St.	  Marien	   Adelhausen	  
61	   Kirche	   Altendambach	  
62	   Kirche	  St.	  Katharina	   Bad	  Colberg	  
63	   Kilian	  Kirche	   Bedheim	  
64	   Gustav-‐Adolf-‐Gedächtnis	  Kirche	   Beinerstadt	  
65	   Kirche	   Biberschlag	  
66	   Dorfkirche	   Brattendorf	  
67	   St.	  Antonius	  Kirche	   Bischofrod	  
68	   Dorfkirche	   Brünn	  
69	   Kirche	  St.	  Katherina	   Bürden	  
70	   Kirche	  St.	  Veit	   Crock	  
71	   Kirche	  St.	  Nicolaus	  und	  St.	  Margarete	   Dingsleben	  
72	   Kirche	  	  St.	  Marien	   Ebenhards	  
73	   Kirche	  	  St.	  Antonius	   Eicha	  
74	   Dorfkirche	   Eichenberg	  
75	   Bergkapelle	   Einsiedel	  
76	   Kirche	  Zur	  Heiligen	  Dreifaltigkeit	   Eisfeld	  
77	   Katholische	  Kirche	  St.	  Elisabeth	   Eisfeld	  
78	   Kirche	  St.	  Marien	   Eishausen	  
79	   Kirchgemeindehaus	   Fehrenbach	  
80	   Kirche	  St.	  Cyrakius	   Gellershausen	  
81	   Kirche	  St.	  Peter	  und	  Paul	   Gerhardtsgereuth	  
82	   Kirche	  zur	  heiligen	  Dreifaltigkeit	   Gießübel	  
83	   Kirche	  St.	  Nikolaus	  oder	  St.	  Alban	   Gleichamberg	  
84	   Kirche	  St.	  Nikolaus	   Gleicherwiesen	  
85	   Kirche	  St.	  Marien	  (Kirchgaden)	   Gompertshausen	  
86	   Kirche	  zu	  Ehren	  Gottes	   Grub	  
87	   Kirche	  St.	  Johannes	  des	  Täufers	   Haina	  
88	   Kirche	  St.	  Wigbert	   Häselrieth	  
89	   Kirche	  St.	  Jakobus	   Harras	  
90	   Kirche	  zu	  Unserer	  Lieben	  Frauen	  (St.	  Marien)(Kirchgaden)	   Heldburg	  
91	   Katholische	  Kirche	  Heiliger	  Geist	   Heldburg	  
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Nr.	   Name	  der	  Einrichtung/des	  Vereins/der	  Initiative	   Ort	  
92	   Kirche	  St.	  Michael	   Hellingen	  
93	   Dorfkirche	   Henfstädt	  
94	   Kirche	  St.	  Aegidius	   Heßberg	  
95	   Kirche	  St.	  Wolfgang	   Heubach	  
96	   Stadtkirche	  Christuskirche	   Hildburghausen	  
97	   Apostelkirche	   Hildburghausen	  
98	   Katholische	  Kirche	  St.	  Leopold	   Hildburghausen	  
99	   Dreifaltigkeitskirche	   Hindfeld	  
100	   Dorfkirche	   Hinternah	  
101	   Dorfkirche	   Hirschbach	  
102	   Kirche	  St.	  Lorenz	   Hirschendorf	  
103	   Kirche	  St.	  Wolfgang	  und	  St.	  Jakobus	  	   Holzhausen	  
104	   Kirche	  St.	  Nikolaus	  oder	  auch	  	  Zur	  Ruhe	  Gottes	   Käßlitz	  
105	   Südkapelle	  St.	  Marien	   Kloster	  Veßra	  
106	   Kirche	  St.	  Valentin	   Leimrieth	  
107	   Dorfkirche	   Lengfeld	  
108	   Dorfkirche	   Linden	  
109	   Kirche	  St.	  Matthäus	   Lindenau	  
110	   Kirche	  St.	  Mauritius	   Marisfeld	  
111	   Bergkirche	   Masserberg	  
112	   Kirche	  St.	  Urban	   Mendhausen	  
113	   Kirche	  St.	  Maria	  Magdalena	  (Kirchgaden)	   Milz	  
114	   Kapelle	  St.	  Wolfgang	   Oberrod	  
115	   Dorfkirche	   Oberstadt	  
116	   Kirche	  St.	  Nikolaus	   Pfersdorf	  
117	   Kirche	  St.	  Marien	   Poppenhausen	  
118	   Dorfkirche	   Reurieth	  
119	   Kirche	  Allerheiligen	   Rieth	  
120	   Stiftskirche	  St.	  Marien	  und	  St.	  Johannis	   Römhild	  
121	   Katholische	  Pfarrkirche	  Heilig	  Kreuz	  	   Römhild	  
122	   Kirche	  St.	  Marien	   Roth	  
123	   Dorfkirche	  	   Sachsenbrunn	  
124	   Kirche	  St.	  Martin	   Sankt	  Bernhard	  
125	   Dorfkirche	   Seidingstadt	  
126	   Kirche	  St.	  Kilian	   Sankt	  Kilian	  
127	   Dorfkirche	   Schlechtsart	  
128	   Kirche	  St.	  Johannes	  der	  Täufer	   Schleusingen	  
129	   Kreuzkirche	   Schleusingen	  
130	   Katholische	  Kirche	  Mariä	  Himmelfahrt	   Schleusingen	  
131	   Kirche	  St.	  Nikolaus	   Schmeheim	  
132	   Kirche	  St.	  Oswald	   Schnett	  
133	   Kirche	  St.	  Jakobus	   Schönbrunn	  
134	   Dorfkirche	   Schwarzbach	  
135	   Michaeliskirche	   Schweickershausen	  
136	   Kirche	  St.	  Marien	   Simmershausen	  
137	   Kirche	  St.	  Marien	   Stelzen	  
138	   Kirche	  St.	  Bartholomäus	   Stressenhausen	  
139	   Kirche	  St.	  Marien	  (Kirchgaden-‐	  Kemenaten	  -‐Zweiländermuseum)	   Streufdorf	  
140	   Kirche	  zum	  Kripplein	  Jesu	   Sülzdorf	  
141	   Stadtkirche	  St.	  Bartholomäus	   Themar	  
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Nr.	   Name	  der	  Einrichtung/des	  Vereins/der	  Initiative	   Ort	  
142	   Friedhofskirche	  Johanniskirche	   Themar	  
143	   Kirche	  St.	  Andreas	   Ummerstadt	  
144	   Kirche	  St.	  Bartholomäus	   Ummerstadt	  
145	   St.	  Trinitatis	  Kirche	   Veilsdorf	  
146	   Kirche	  S.	  Johannis	   Wachenbrunn	  
147	   Christuskirche	   Waffenrod	  
148	   Dorfkirche	   Weitersroda	  
149	   Kirche	  St.	  Kilian	   Westhausen	  
150	   Kirche	  zur	  Krippe	  Christi	   Westefeld	  
151	   Kirche	  St.	  Johannes	  der	  Täufer	  und	  St.	  Blasius	   Wiedersbach	  
152	   Kirche	  St.	  Oswald	   Zeilfeld	  
153	   Jüdischer	  Friedhof	   Marisfeld	  
154	   Jüdischer	  Friedhof	   Schleusingen	  	  
155	   Jüdischer	  Friedhof	   Gleicherwiesen	  
156	   Schlossmühle	  (Familie	  Martin)	  	   Reurieth	  
157	   Klostermühle	  (Hotel)	   Trostadt	  
158	   Mühle	  am	  Wehr	   Henfstädt	  
159	   Tachbachsmühle	   Henfstädt	  
160	   Mühle	  an	  der	  Rodach	   Ummerstadt	  
161	   Mühle	  an	  der	  Werra	   Häselrieth	  
162	   Brückenmühle	  	   Themar	  
163	   Holzmühle	  (Keller)	   Themar	  
164	   Ensemble	  Rittergut	  Haubinda	  (Lietzschule)	   Westhausen	  
165	   Bismarkturm	  Hildburghausen	   Hildburghausen	  
166	   Adlersbergturm	   Breitenbach	  
167	   Brauhäuser	  (15	  noch	  bestehende)	  	   Landkreis	  Hildburghausen	  
168	   Backhäuser	  (34	  noch	  bestehende)	   Landkreis	  Hildburghausen	  
169	   Historische	  Brunnen	  	   Landkreis	  Hildburghausen	  
170	   Kulturdenkmal	  Innerdeutsche	  Grenze	  mit	  historischen	  	  

Grenzmarkierungen	  (Landkreis	  Hildburghausen	  120	  km)	  
Landkreis	  Hildburghausen	  	  

171	   Kulturdenkmal	  Sächsische	  Landwehr	  	  
(Landkreis	  Hildburghausen	  61	  km)	  

Landkreis	  Hildburghausen	  

172	   Kulturdenkmal	  Rennsteig	   Anteil	  Landkreis	  Hildburghausen	  
173	   Bodendenkmal	  Steinsburg	  Kleiner	  Gleichberg	   Römhild	  	  
174	   Tanzlinde	  	   Eishausen	  
175	   Tanzlinde	   Steinfeld	  
176	   Tanzlinde	   Sachenbrunn	  
177	   Tanzlinde	   Obestadt	  
178	   Bildstock	  an	  der	  Werra	   Hildburghausen	  
179	   Köhlerei	   Schleusingerneundorf	  
	  



Kulturdenkmale	  

	  

9	  

2.1.2 Detaillierte	  Darstellung	  (Kulturdenkmale	  Landkreis	  Hildburghausen,	  Auswahl)	  

2.1.3 Flächen-‐	  und	  Bodendenkmäler	  

• Grünes	  Band	  (ehemalige	  innerdeutsche	  Grenze)	  mit	  historischer	  Grenzsteine	  –	  Landkreis	  Hild-‐
burghausen	  120	  km	  

• Sächsische	  Landwehr	  Flächendenkmal	  (61	  km)	  –	  Landkreis	  Hildburghausen	  
• größtes	  Bodendenkmal	  Thüringens	  Flächendenkmal	  Gleichberge	  (66	  ha)	  –	  Landkreis	  Hild-‐

burghausen	  
• Rennsteig	  

	  

2.1.4 Kulturdenkmale:	  Aussichtstürme	  

• Bleßbergturm	  	  (195	  m)	  und	  Aussichtsturm	  (30	  m)	  auf	  dem	  Bleßberg	  (866,9m)	  Gemeinde	  Sach-‐
senbrunn	  

• Bismarkturm	  	  (15m)	  Aussichtsturm	  auf	  dem	  Stadtberg	  Hildburghausen	   	  (496m)	  
• Adlersbergturm	  (22	  m)	  Aussichtsturm	  auf	  dem	  Adlersberg	  (849,9m)	  Breitenbach	  Gemeinde	  St.	  

Kilian	  
• Aussichtsturm	  Rennsteigwarte	  (33m)	  auf	  dem	  Eselsberg	  (841,5	  m)	  Gemeinde	  Masserberg	  

	  

2.1.5 Kulturdenkmale	  nach	  Gemeinden2	  

Adelhausen	  (Gemeinde	  Straufhain)	  

Kirche	  »St.	  Marien«	  1484	  als	  Chorturmkirche	  erbaut,	  Chorraum	  und	  Kreuzgewölbe	  stammen	  vermutlich	  

von	   romanischer	   Vorgängerkirche,	   Turm	   pyramidenförmig	   (achteckig),	   Ave-‐Maria-‐Glocke	   aus	   dem	   15.	  

Jh.	   Fresken	  mit	  weiblichen	   »Nothelfer«-‐	  Darstellungen	  und	   Einbauten	   aus	   der	   Renaissancezeit	   (Sanie-‐

rung	  im	  Jahr	  2000).	  Backhaus.	  Brunnen.	  

	  

Albingshausen	  (Gemeinde	  Hellingen)	  

Ensemble	  Dorfanlage.	  Steht	  unter	  Denkmalschutz;	  Gemeinde	  Brauhaus;	  Gekesselter	  Grabhügel.	  Land-‐

wehr	  

	  

Altendambach	  (Gemeinde	  St.	  Kilian)	  

Kirche	   1617	   erbaut,	   u.	   a.	   mit	   Emporenbemalung	   mit	   alttestamentarischen	   Königen	   und	   Propheten.	  

Steinkreuz	  (»Kroatenkreuz«).	  Wüstung	  »Dreisbach«.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  	   Quelle	  hier	  und	  ff.	  Kleine	  Landkreis-‐Chronik	  Hildburghausen	  (aktualisiert	  2014).	  
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Bad	  Colberg	  (Stadt	  Bad	  Colberg-‐Heldburg)	  

St.-‐Katharinen-‐Kirche.	  Vor	  1528	  erbaut,	  Innenmaße	  9,5	  x	  6,8	  m.	  Felsenkeller	  am	  Tonberg.	  Kur-‐Klinik	  Bad	  

Colberg.	  Historisches	   Kurhaus	  mit	  Wandelhalle,	   Klinikgebäude,	  Park	   usw.	   Fachwerkhäuser	  ehemalige	  

Schule	   mit	   Nebengebäude,	   Klosterhof,	   Brauhaus,	   Reußengasse	   20,	   Sackgasse	   30.	   Steinkreuz	   (	   »Fuhr-‐

mannskreuz	  «).	  Seit	  2002	  »Staatlich	  anerkannter	  Ort	  mit	  Heilquellenkurbetrieb«.	  Terrassentherme.	  

	  

Bedheim	  (	  Stadt	  Römhild)	  

Schloss.	  	  Dreiflügelanlage	   (Spätrenaissance)	   auf	  Resten	  einer	  mittelalterlichen	  Burg	   erbaut,	   u.	   a.	   Som-‐

merresidenz	  des	  Prinzen/Herzogs	   Joseph	  von	  Sachsen-‐Hildburghausen,	   seit	  1778	   im	  Besitz	  der	  Familie	  

Rühle	  v.	  Lilienstern.	  Dorfanlage.	  Fachwerkbauten.	  Kilian-‐Kirche.	  um	  1260	  erwähnt,	  1400	  Altarraum	  und	  

gotischer	  Chorturm,	  um	  1500	  Bemalung	   (teilweise	  1968	  –	  1972	   freigelegt),	   1696	  –	  1699	  Kirchenschiff	  

errichtet,	   barocke	   Innenausstattung	   (1721),	   Grabstätte	   von	   Charlotte	   v.	  Wolzogen,	   der	   Jugendliebe	  

Friedrich	  Schillers.	  Schwalbennestorgel	   ist	  einmalig	   in	  der	  Welt,	  kann	  mit	  Manual	  gespielt	  werden,	  ge-‐

stiftet	  von	   J.	  Ph.	  v.	  Hessberg.	  7	  Register,	  Orgel	   ist	  über	  Holzstäbe	  mit	  der	  ca.	  20	  m	  entfernten	  großen	  

Orgel	  verbunden	  (7.520	  m	  verlegte	  Holzstäbe).	  

	  

Beinerstadt	  (Gemeinde	  Beinerstadt)	  

Gustav-‐Adolf-‐Gedächtnis-‐Kirche.	   Vorgängerkirche	   im	   30-‐jährigen	   Krieg	   zerstört,	   1635	   Wiederaufbau.	  

Schweifgiebel	  des	  Turms	  aus	  der	  Renaissancezeit.	  Rundbogenfenster	  und	  Tonnengewölbe	  wahrschein-‐

lich	   älter,	   achteckiger	   Taufstein	   1636.	   Brunnen:	   Oberer	   Dorfbrunnen,	   Unterer	   Dorfbrunnen,	   Hessen-‐

brunnen.	  	  

	  

Biberschlag	  (Gemeinde	  Schleusegrund)	  

Kirche.	   1662	   am	  Berghang	   erbaut,	   1781	   Turmbau	   an	  Westseite,	   1819	   durch	   Altarraum,	  Orgelempore	  

und	  Sakristei	  erweitert.	  	  

	  

Billmuthausen	  (Stadt	  Bad	  Colberg-‐Heldburg/Wüstung)	  

Gedenkstätte	   Billmuthausen.	   Für	   die	   Verbrechen	   an	   der	   ehemaligen	   Demarkationslinie,	   Gedenkstein	  

mit	  Platte	  auf	  dem	  Friedhof	  an	  Stelle	  des	  Altars	  der	  1965	  abgebrochenen	  Kirche	  aufgestellt.	  Brunnen.	  

Wachturm	  und	  Reste	  der	  Grenzsicherungsanlagen.	  Gedächtniskapelle	  im	  November	  1999	  geweiht.	  
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Birkenfeld	  (Stadt	  Hildburghausen)	  

Alte	  Schule.	  Ehemalige	  Werrabrücke.	  Gaststätte	  »Zum	  Ostindischen	  Schiff«.	  Brunnenbecken	  (Dorfplatz),	  

2	  Pumpbrunnen	  (Massenhäuser	  Straße).	  

	  

Bischofrod	  (Gemeinde	  Bischofrod)	  

Kirche	  sowie	  Kirchhof	  und	  Umfriedung.	  1742	  –	  1746	  erbaut,	  viereckiger	  Fachwerkbau	  mit	  achteckigem	  

Kirchturm	   mit	   Turmhaube,	   spätromanischer	   Taufstein,	   aus	   der	   St.-‐Antonius-‐Kapelle	   stammend.	   Das	  

1905/06	  errichtete	  Pfarrhaus	  wird	  1982	  das	  Evangelische	  Einkehrhaus.	  

	  

Bockstadt	  (Stadt	  Eisfeld	  OT	  Bockstadt)	  

Schloss	   (1898)	  mit	   Park	   (im	   englischen	   Landhausstil)	   und	   Familiengrabstätte	   (ehemals	   den	   Herren	   v.	  

Münchhausen	  gehörend).	  Gestüt	  seit	  1890.	  

	  

Brattendorf	  (Gemeinde	  Auengrund)	  

Kirche	  (1928,	  neuromanisches	  Haus),	  als	  Friedhofskirche	  geplant.	  

	  

Breitenbach	  (Großgemeinde	  St.	  Kilian)	  	  

Gebäude.	   Ehemals	   Rat	   der	  Gemeinde.	  Wohnhaus	  Hauptstr.	   97,	   Kellerhäuser.	  Heimatstube	   (Märchen-‐

stube).	  Adlersbergturm	  

	  

Brünn	  (Gemeinde	  	  Brünn)	  

Kirche.	  1670	  –	  1672	  erbaut,	  lebensgroßes	  Kruzifix	  über	  Altar.	  Mahnmale	  für	  Opfer	  der	  Weltkriege	  vom	  

Bildhauer	  Alfred	  Carl	  aus	  Poppenwind.	  Brunnenhaus.	  

	  

Buchenhof	  (Gleichamberg,	  Stadt	  Römhild)	  

Ehemaliges	   Domänengut,	   bauliche	   Gesamtanlage	   mit	   Herrenhaus,	   Wohnhäusern,	   Speicher,	   Scheune	  

und	  Kellerhaus	  (1868).	  Heute:	  Gestüt	  (Turnier-‐	  und	  Pensionsstall,	  Pferdeaufzucht	  und	  -‐haltung).	  

	  

Bürden	  (Stadt	  Hildburghausen)	  	  

Kirche	  »St.	  Katharina«	  erstmals	  1409	  erwähnt,	  Turmunterbau	  aus	  dieser	  Zeit,	   sonstige	  Bauten	  19.	   Jh.	  

Ruderteich.	  
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Crock	  (Gemeinde	  Auengrund)	   	  

St.-‐Veits-‐Kirche	  auf	   Irmelsberg	   (525	  m	  ü.	  NN)	   1489	   errichtet,	   spätgotisch,	  mit	  Wehrmauer,	  Orgel	   von	  

1731	  (J.	  Chr.	  Dotzauer,	  Hildburghausen),	  ehemaliger	  Standort	  einer	  keltischen	  Wohnsiedlung,	  mythen-‐

umwobener	   Berg,	   auch	   christliche	   Kultstätte,	   »wundertätiger«	   Brunnen,	   Wallfahrtsstätte.	   Brunnen.	  

Unterer	  Mühlbach,	  Sohlgasse,	  Hirschgraben.	  Pfarrhaus	  mit	  Mauer	  und	  Brunnen.	  Wohn-‐	  und	  Geschäfts-‐

haus	  (ehemals	  Raiffeisengebäude).	  Kreuzstein.	  Steinkreuz.	  Am	  Irmelsberg	  »Bank-‐Otto-‐Ruh«	  (1927	  vom	  

Thüringerwald-‐Verein	  erbaut.	  

	  

Dingsleben	  (Gemeinde	  Dingsleben)	  

Ensemble	   Dorfanlage	   steht	   unter	   Denkmalschutz,	   Hennebergisch-‐fränkische	   Fachwerkbauten.	   Kirche	  

»St.	  Nicolaus	  und	  St.	  Margarete«	  1730	  –	  1742	  errichtet	  am	  Standort	  einer	  Vorgängerkirche	  mit	  acht-‐

eckiger	  Zwiebel-‐	  und	  kleiner	  Zwiebelkuppel	  mit	  schlanker	  Spitze.	  Innenausstattung	  im	  Stil	  des	  Bauernba-‐

rock,	  achsiale	  Anordnung	  von	  Taufstein,	  Altar,	  Kanzel,	  Orgel	  und	  Emporen.	  Zweiseithöfe.	  Zwei	  Brunnen.	  

Backhaus.	  Hügelgräberfeld.	  Gasthaus	  Metzler	  sowie	  Dingslebener	  Privatbrauerei	  Metzler	   .	  

	  

Ebenhards	  (Stadt	  Hildburghausen)	  

Kirche	  »St.	  Marien«.	  Langhaus	  geht	  auf	  frühgotische	  Vorgängerkirche	  zurück	  («Kapelle	  zu	  Unser	  Liben	  

Frawen«,	   1401),	   vom	   Friedhof	   umgeben,	   Innenraumfassung	   im	   Bauernbarock	   18.	   Jh.	   mit	   Rokokoele-‐

menten,	   Reste	   der	   Wehranlage	   vorhanden.	   Backhaus.	   Gebäude.	   Pulvermühlenweg	   5,	   Ebenhardser	  

Dorfstraße	  17	  a/b.	  Ebenhards-‐Neustadt	  8	  (Musterhof),	  Scheune	  in	  der	  Finksgasse.	  Steinkreuz	  (»Katzen-‐

stein«).	  

	  

Ehrenberg	  (Gemeinde	  Ehrenberg)	  

Ruine	  der	  Wallfahrtskirche	  »St.	  Ottilien«	   (Ottilienkapelle	  –	  Ersterwähnung	  1141).	  492	  m	  ü.	  NN	  Kapel-‐

lenberg	   (Wellenkalkrest),	   romanische	   Ruine,	   vermutlich	   Wallfahrtskapelle.	   Backhaus	   und	   Gemeinde-‐

haus.	   	  

	  

Eicha	  (Stadt	  Römhild)	  

Ensemble	   Dorfanlage	   (Straßenangerdorf)	   steht	   unter	   Denkmalschutz.	   Eindrucksvolle	   Fachwerkbauten	  

aus	  dem	  17.	  –	  19.	  Jh.,	  meist	  zweigeschossige	  Gehöfte,	  giebelseitig	  und	  sägeblattartig	  versetzt	  zum	  Anger	  

stehend.	  Teilweise	  Fachwerk	  in	  der	  2.	  Hälfte	  des	  20.	  Jh.	  verputzt.	  Kirche	  »St.	  Antonius«	  und	  Wehrmau-‐

er.	  Langhaus	  und	  quadratischer	  Kirchturm	  von	  1718	  –	  1722	  an	  Stelle	  einer	  Vorgängerkirche	  (Wallfahrts-‐

ort,	  spätromanischer	  Säulenrest	  wird	  aufbewahrt).	  
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Eichenberg	  (Gemeinde	  Eichenberg)	  

Kirche.	   Turm	  Mitte	   14.	   Jh.,	   Langhaus	   17.	   Jh.,	   wehrhafter	   Charakter,	  mittelalterliche	   Sakramentshäus-‐

chen	  in	  der	  Kirche.	  Ehemalige	  Schule.	  

	  

Einöd	  (Stadt	  Heldburg)	  	  

Einstiges	  Hof-‐	  und	  Rittergut	  (bereits	  im	  11.	  Jh.	  erwähnt).	  

	  

	  Einsiedel	  (Schnett,	  Gemeinde	  Masserberg)	  

Bergkapelle.	  Friedhof	  in	  Einsiedel	  

	  

Eisfeld	  (Stadt	  Eisfeld)	   	  

Ensemble	  Neustadt	  mit	  Stadtkirche	  und	  Schloss.	  Steht	  unter	  Denkmalschutz.	  300	  m	  x	  150	  m,	  leiterför-‐

miges	  Straßennetz	  mit	  verträumten	  Straßen	  und	  Gässchen.	  Nach	  großem	  Stadtbrand	  (1822)	  begradigte	  

Straßenzüge	  meist	  zweigeschossige	  Bürger-‐	  und	  Geschäftshäuser	  (verschiefert	  oder	  verputzt).	  Stadtkir-‐

che	  (nach	  1609	  »St.	  Nicolaus«	  geweiht,	  nach	  dem	  Wiederaufbau	  nach	  dem	  großen	  Stadtbrand	  vom	  1.	  

Okt.	  1632	  »Zur	  Heiligen	  Dreifaltigkeit«).	  Drei	  prächtige,	  reich	  gegliederte	  Portale,	  dreischiffige	  Halle	  mit	  

Flachdecke	   (Kassettendecke),	   Gotischer	   Chor	   mit	   Rippengewölbe,	   quadratischer	   Ostturm,	   ein	   Haupt-‐

werk	   der	   thüringischen	   Spätgotik.	   Geläut:	   Große	   Glocke	   (1474	   gegossene	   »Egidienglocke«,	   die	   Bron-‐

zeglocken	   »Banzer«	   und	   »Mess«	   [1537,	   1581]	   sind	   von	   den	   Schweden	   aus	   dem	  Kloster	   Banz	   geraubt	  

und	   Eisfeld	   verkauft	   worden).	   Pfarrhaus	   (nach	   dem	   Brand	   von	   1632)	   mit	   reichem	   Fachwerkoberge-‐

schoss.	   Es	   ist	  die	  Wirkungsstätte	  der	  Reformatoren	  Nikolaus	  Kindt,	   Justus	   Jonas	  und	  des	  Historikers	  

Johann	  Werner	   Krauß.	  Katholische	   Kirche	   »St.	   Elisabeth«	   in	   der	   Schalkauer	   Straße	   1960	   erbaut.	   Die	  

Katholische	  Kapelle	  »St.	  Elisabeth«	  im	  Pfarrhaus,	  hier	  Elisabethbild	  von	  Andreas	  Beer,	  Ehrenbürger	  der	  

Stadt.	   Schloss	   oberhalb	   der	   Werra	   auf	   Felsplateau,	   hufeisenförmiges	   Gebäudeensemble:	   Steinernes	  

Haus	  (11.	  Jh.),	  runder	  Turm	  (13.	  Jh.)	  mit	  Zwiebelhaube	  (17.	  Jh.),	  zur	  Stadtseite	  hin	  Kemenate	  (1360)	  mit	  

anschließendem	  Neuen	  Bau.	  Schloss	   ist	  von	  Stadtmauer	  umgeben.	   Im	  Mittelalter	  Sitz	  von	  Vögten	  und	  

Amtsleuten.	  Amts-‐	  und	  Witwensitz	  der	  Hildburghäuser	  Herzogsfamilie.	   Seit	  1949	  Museum	  »Otto	  Lud-‐

wig«	   (regionale	  Volkskunde,	  historisches	  Gewerbe	   im	  Wald-‐	  und	  Vorwaldgebiet,	  Kulturgeschichte,	  Ge-‐

schichte	  der	  Thüringer	  Porzellanherstellung).	  Marktbrunnen.	  Runder	  Sandsteintrog	  (1790)	  in	  klassizisti-‐

schem	  Stil	  mit	  blumenverzierter	  Brunnensäule	  und	  Vasenaufsatz	  (1906).	  Alte	  Schule	  »Teutsche	  Schule«	  

oder	  »Mägdleinschule«,	  1575,	  zwei	  Sandsteinportale	   (mit	   lateinischen	   Inschriften),	  Steinplastik	  des	  sa-‐

genhaften	  »Schulmännle«.	  Eines	  der	  ältesten	  in	  Deutschland	  genutzten	  Schulgebäude.	  Rathaus.	  Otto-‐

Ludwig-‐Denkmal	   auf	   Schlossplatz	   (von	   O.	   Lang,	   München,	   1893).	   Im	   Garten	   »Unterm	   Heinig«	   Otto-‐
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Ludwig-‐Haus,	   spätklassizistisches	   Sommerhaus	   der	   Familie	   Ludwig	   (1814).	   Gedenkstätte,	   gepflegte	  

Parkanlage,	  Freilichtbühne.	  

	  

Eishausen	  (Gemeinde	  Straufhain)	  

Friedhof.	  Grabstätten	  von	  »Dunkelgraf«	  (Leonardus	  Cornelius	  van	  der	  Valck)	  und	  Pfarrer	  Heinrich	  Küh-‐

ner,	  Umfassungsmauer.	  Marienkirche	  stattlicher	  Bau	  nach	  1748,	  erbaut	  auf	  Fundament	  einer	  1317	  er-‐

wähnten	  Vorgängerkirche,	  Reste	  des	  alten	  Kirchenbaus	  erhalten	  (schweifbogenförmiger	  Giebel	  der	  eins-‐

tigen	   Sakramentnische,	   Sakristei	   im	   Turmuntergeschoss).	   Back-‐	   und	   Brauhaus.	   Hinterdorf/Straße	   am	  

Schulberg.	  Tanzlinde.	  

	  

Engenstein	  (Gemeinde	  Schleusegrund)	  	  

Gasthaus	  »Zum	  Goldenen	  Engel«	  (1993	  geschlossen).	  Schlosshügel	  (Reste	  einer	  ehemaligen	  Burganlage).	  

	  

Erlau	  (Gemeinde	  St.	  Kilian)	  

Ensemble	  historische	  Wasserwerkstraße,	  Siedlung	  Querstraße,	  Ehemalige	  Mühle.	  Gasthäuser	  »Zur	  Grü-‐

nen	  Erle«,	  »Zur	  Erholung«.	  Bahnhof.	  Gießereihalle.	  Waldbad.	  

	  

Erlebach	  (Stadt	  Ummerstadt/Wüstung)	  

1978	   –	   1986	   im	   Zuge	   der	   Grenzsicherung	   der	   DDR	   geschleift,	   Einwohner	   werden	   ausgesiedelt.	  

Dorfteich	  und	  Erinnerungstafel	  an	  der	  alten	  Dorfstelle.	  

	  

Fehrenbach	  (Gemeinde	  Masserberg)	  

Kirche	   (am	  Friedhof)	  1933	  eingeweiht.	  Gemeindehaus.	  Werraquelle.	  Am	  797	  m	  ü.	  NN	  hohen	  Zeupels-‐

berg.	  

	  

Fischbach	  (Stadt	  Schleusingen)	  	  

Steinkreuz.	  

	  

Friedenthal	  (Stadt	  Hildburghausen)	   	  

Ehemaliges	  Gut.	  Bewohner	  werden	  bis	  1980	  ausgesiedelt,	  Terrain	  wird	  zu	  DDR-‐Zeiten	  für	  paramilitäri-‐

sche	  Zwecke	  genutzt.	  Das	  Gut	  wird	  heute	  wieder	  bewirtschaftet.	  
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Friedrichshöhe	  (Gemeinde	  Sachsenbrunn)	  

Bei	   Wiedervereinigung	   eine	   der	   kleinsten	   selbstständigen	   Gemeinden	   Deutschlands.	   Soldatengräber	  

zwischen	  Siegmundsburg	  und	  Friedrichshöhe	  für	  bei	  der	  Befreiung	  durch	  US-‐amerikanische	  Truppen	  bei	  

einem	  Gefecht	  mit	   deutschen	  Kampfverbänden	   am	  Dreistromstein	   gefallene	   Soldaten.	  Dreistromstein	  

Dreikantpyramide	  zwischen	  Friedrichshöhe	  und	  Siegmundsburg	  mit	   für	   jeweiligen	  Stromgebiete	   (Was-‐

serscheide)	  typischen	  Steine:	  Weser	  (Grauwacke),	  Elbe	  (Granit),	   (Rhein	  (Quarz),	  wichtiger	  hydrographi-‐

scher	  Knotenpunkt	  Mitteleuropas.	  Gegenüber	  Dreiherrnstein	  Staaten	  Schwarzburg-‐Rudolstadt,	  Sachsen-‐

Meiningen,	  Sachsen-‐Hildburghausen).	  Naturparkzentrum	  Thüringer	  Wald.	  

	  

Gellershausen	  (Stadt	  Bad	  Colberg-‐Heldburg)	  

Ensemble	  Dorfanlage	  (Pfarrkirchdorf,	  Vorwerk	  des	  ehemaligen	  fürstlichen	  Amtes	  Heldburg)	  steht	  unter	  

Denkmalschutz,	   hennebergisch-‐fränkische	  Fachwerkhäuser.	  Kirche,	  Wehrmauer,	  Kirchhof.	   Kirchenbau	  

geht	   bis	   in	   romanische	   Zeit	   zurück,	   einst	   dem	   heiligen	   Cyriakus	   geweiht,	   Turm	  Mitte	   16.	   Jh.	   im	   30-‐

jährigen	  Krieg	  zerstört,	  um	  1700	  Neubau,	  Orgel	  von	  Johann	  Christian	  Dotzauer	  um	  1750.	  Hügelgräber-‐

feld.	  Naturdenkmal	  sieben	  Eichen,	  Linsenmühle,	  Backhäuser	  	  

	  

Gerhardtsgereuth	  (Stadt	  Hildburghausen)	  

Kirche	   »St.	   Peter	   und	   Paul«	   seit	   1499,	   Taufstein,	   Fresken	   um	   1601	   oder	   1740	   (noch	   nicht	   freigelegt.	  

Biotop	  am	  Schwanenteich.	  

	  

Gethles	  (Stadt	  Schleusingen)	  

Ensemble	   historischer	   Ortskern.	   Steht	   unter	   Denkmalschutz	   (Wohnhäuser	   und	   Gehöfte	   mit	   Wirt-‐

schaftsgebäuden	  (Dorfplatz	  4,	  5,	  8,	  11;	  Hauptstr.	  16,	  18,	  20,	  21,	  22);	  Kellerhaus.	  Ehemaliges	  Schulgebäu-‐

de.	  Schmiede.	  

	  

Gießübel	  (Gemeinde	  Schleusegrund)	   	  

Kirche	  »Zur	  Heiligen	  Dreifaltigkeit«	  1723	  erbaut,	  achteckiger	  Rundbau	  im	  Stil	  des	  Bauernbarock.	  Orgel	  

mit	  einfachem	  Barockprospekt,	  Glocken	  oberhalb	  der	  Kirche	  in	  einem	  Glockenhaus.	  Gießübler	  Schweiz.	  

Triniusstein	   (Porphyritfelsen)	   und	   Triniusbaude	   (1989),	   nahe	   der	   Schwalbenhauptwiese,	   zu	   Ehren	   des	  

Schriftstellers	  und	  Thüringen-‐Wanderers	  August	  Trinius	  (1851	  –	  1919)	  benannt,	  mit	  Gedenktafel.	  Nadel-‐

öhr,	   Langertfelsen,	   Naturlehrpfad.	   Flößteich.	   Einst	   Ausgangspunkt	   der	   Neubrunn-‐Schleuse-‐Werra-‐

Flößerei.	  
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Gleichamberg	  (Stadt	  Römhild)	  

Ortskern	   des	   Haufendorfs	   mit	   sehenswertem	   Fachwerkensemble,	   steht	   großenteils	   unter	   Denkmal-‐

schutz	   (u.	   a.	   Untere	   Dorfstr.	   1	   –	   11,	   13,	   Alte	   Schule	   mit	   Torhaus,	   Pfarrhaus,	   Brauhaus,	   Backhaus,	  

Schlauchhaus,	  Alte	  Schmiede).	  Kirche	  »St.	  Nikolaus«	  oder	  »St.	  Alban«.	  Älteste	  Teile	  aus	  14.	  Jh.,	  spitzer	  

pyramidenförmiger	   Turmhelm	   (ältester	   »Juliusturm«	   in	   der	   Region,	   benannt	   nach	   Fürstbischof	   Julius	  

Echter	  von	  Mespelbrunn),	  mehrere	  Baustile	  bis	   ins	  18.	   Jh.	   feststellbar,	  auf	  mächtigen,	   terrassenförmig	  

angelegten	  Mauern	  aus	  heimischem	  Basalt	  errichtet,	  vier	  Bronzeglocken	  aus	  verschiedenen	  Zeiten	  (1473	  

[größte],	  14.	  Jh.,	  1922	  und	  1603	  [kleinste].	  Naturbühne	  (seit	  2006)	  

	  

Gleicherwiesen	  (Stadt	  Römhild)	   	  

Haufendorf.	  Kirche	  »St.	  Nikolaus«.	  1843	  neogotische	  Kirche	  nach	  Plänen	  von	  A.	  W.	  Doebner,	  alte	  Kirche	  

(um	   1500)	   ist	   1839	   geschlossen	   und	   abgetragen	  worden.	   Jüdischer	   Friedhof	   1847	   angelegt.	   Zum	   60.	  

Jahrestag	  der	  Reichspogromnacht	  ist	  in	  der	  Kirche	  eine	  Gedenktafel	  angebracht	  worden.	  Brauhaus,	  Kel-‐

leranlage	  (Trinkhügel).	  

	  

Gompertshausen	  Stadt	  Bad	  Colberg-‐Heldburg)	  

Marienkirche,	  Wehrmauer,	   Kirchhof	   nach	   1461	   erbaut,	   1632	   abgebrannt.	  Wiederaufbau	   im	   spätgoti-‐

schen	   Stil.	  Brunnenhaus.	  Brauhaus.	  Backhaus.	   Sehenswerte	  Häuser,	   z.	   B.	  Wohnhaus	  –	  Dorfstraße	  66.	  

Heimatstube.	  Grenzdenkmal	  an	  der	  ehemaligen	  Demarkationslinie.	  

	  

Goßmannsrod	  (Gemeinde	  Veilsdorf)	  

Burganlage	   einer	   ehemaligen	   Wasserburg.	   Kreuzstein	   (»Schwedenstein«).	   Seerosenteich	   im	   Weiß-‐

agrund,	  terrassenförmige	  Hangwiesen.	  

	  

Grimmelshausen	  (gemeinde	  Grimmelshausen)	  

Drei	  Brücken:	  Eisenbahnbrücke	  über	  Schleuse	  und	  B	  89,	  östlicher	  Ortsrand	  Straße	  nach	  Ehrenberg,	   im	  

Verlauf	   des	   Dorleswegs.	   Heimatstube.	   Backhaus,	   Gemeindehaus	   (auf	   den	   Grundmauern	   einer	   1345	  

urkundlich	  erwähnten	  Kapelle	  ist	  1801	  eine	  Schule	  erbaut	  worden).	  

	  

Grub	  (Gemeinde	  Grub)	  

Straßendorf.	  Ensemble	  historischer	  Ortskern	  steht	  unter	  Denkmalschutz.	  Fachwerkbauten	  17.	  –	  frühes	  

20.	   Jh.,	   z.	  B.	  Wohnhäuser	  mit	  Wirtschaftsteil:	  Dorfstraße	  6,	  22	  a,	  29	  –	  mit	   zwei	  Kellerhäusern).	  Kirche	  

»Zur	  Ehre	  Gottes«.	  Hügelgräberfeld.	  
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Haina	  (Stadt	  Römhild)	  

Haufendorf.	  Kirche	  »St.	   Johannes	  der	  Täufer«	  mit	  Gaden.	  1837	  erbaut,	  Chor	  von	  1497,	  »Weihnachts-‐

fresko«	  (um	  1500),	  Orgel	  aus	  dem	  Jahr	  1720	  des	  Orgelbaumeisters	  Nikolaus	  Seeber	  aus	  Haina	  (1993	  –	  

1995	   Waldpark	   mit	   Wuthaburg	   (Villa	   mit	   Nebengebäuden).	   Steinkreuz	   »Schulzenkreuz«,	   um	  

1654.restauriert).	  Ensemble	  Dorfstraße,	   Riethgasse.	  Hennebergisch-‐fränkische	   Fachwerkbauten.	   Ehe-‐

maliges	  Wasserschloss/Rittergut.	  	  

	  

Harras	  (Stadt	  Eisfeld)	  

Kirche	   »St.	   Jakobus«	   1620/21	   erbaut,	   1750	   ausgebaut.	   Schlossgaststätte.	   Eindrucksvolles	   Fachwerk.	  

Zwei-‐	  und	  Dreiseithof.	  Bäckergasse	  54	  bzw.	  53.	  Hügelgräberfeld	  an	  der	  Frankenschwelle.	  

	  

Häselrieth	  (Stadt	  Hildburghausen	  

Kirche	  »St.	  Wigbert«.	  Kreuzgewölbe	  in	  Chor	  und	  Sakristei,	  Triumphbogen,	  untere	  Turmhälfte	  und	  Spitz-‐

bogenfenster	   frühgotisch,	  Turm	  (1740),	  1869	  teilweise	  Neubau	  (vergrößertes	  Langhaus	   im	  neoromani-‐

schen	   Stil,	   Orgel).	   Seit	   2011	   Radwegekirche	   (Werratalradweg)	   Brücken	   über	   Werra-‐	   und	   Mühlbach.	  

Landwirtschaftliche	  Hofanlagen.	  

	  

Haubinda	  (Westhausen)	  

Hermann-‐Lietz-‐Schule.	   Grabstätte	   Dr.	   Lietz.	   Ehemaliges	   Gut	   mit	   Gruft.	   Soldatenfriedhof.	   Hexenhügel	  

(Kultstätte).	  

	  

Heckengereuth	  (Stadt	  Schleusingen)	  

Ensemble	   historischer	   Ortskern.	   Dorfbrunnen.	   Gemeindehaus.	   Wohnhaus	   mit	   Innenausstattung	  

(Dorfstr.	  4	  a).	  

	  

Heid	  (Stadt	  Eisfeld)	  

Backhaus.	  Steinbank	  um	  die	  Dorflinde.	   	  

	  

Heldburg	  (Stadt	  Bad	  Colberg-‐Heldburg)	  

Veste	  Heldburg	  (»Fränkische	  Leuchte«).	  Ausdehnung	  94	  m	  x	  66	  m.	  1317	  Amts-‐	  und	  Gerichtssitz	  Henne-‐

berg-‐Schleusingen	  (vom	  Straufhain	  hierher),	  1374	  –	  1945	  meist	  Verwaltungssitz	  wettinischer	  Behörden.	  

Heidenbau,	  Französischer	  Bau	  mit	  erkerartigen	  Vorbauten	  (1982	  durch	  Brand	  zerstört,	  ab	  1990	  Wieder-‐

aufbau),	  Amtsbau	  mit	  Jungfernbau,	  Treppenturm,	  Hexenturm	  und	  Kommandantenbau,	  Burgkapelle	  mit	  
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romanischen	  Fensterresten.	  Unter	  Georg	  II.	  von	  Sachsen-‐Meiningen	  Umbauten	  im	  Stile	  des	  Historismus	  

(Freifrauenkemenate).	  Ab	  2015	  »Deutsches	  Burgenmuseum«.	  	  

Altstadt.	   Rechteck	   250	  m	   x	   215	  m,	   rippenförmiges	   Straßennetz.	  Stattliche	   zwei-‐	   und	  dreigeschossige	  

Bürgerhäuser	   im	   Hennebergisch-‐Fränkischen	   Fachwerkstil	   (Häfenmarkt	   1,	   Untere	   Vorstadt	   95,	   115,	  

Markt	  68).	  Stadtmauer.	  15./16.	   Jh.	  Reste	  und	   fünf	  Türme	  vorhanden.	  Stadtkirche	  »Zu	  Unserer	  Lieben	  

Frauen«	   (St.	   Marien)	   Spätgotisch	   1502	   –	   1537	   erbaut,	   1819	   –	   1826	   Renovierung	   und	   Einbringen	  

stuckierter	  Rippengewölbe	  (englischer	  Gotik	  nachempfunden),	  1526	  steinerne	  Brüstungsfelder	  mit	  Reli-‐

efs	   einer	   Kanzel	   von	   Bildhauer	   Bernhard	   Friedrich	   mit	   Nachschöpfung	   Cranachscher	   Gemälde.	   Zwei	  

mehrarmige	  flämische	  Kronleuchter	  von	  1697.	  

Gottesackerkirche	  »St.	  Leonhard«,	  1497	  erwähnt,	  17.	  und	  19.	  Jh.	  Langhaus	  erbaut.	  Im	  Chor	  Epitaphien	  

der	  Herren	  von	  Selbitz,	  Torbogen	  mit	  Jahreszahl	  1554.	  

Kloster	  Reste	  vor	  dem	  Unteren	  Tor.	  Ehemaliges	  Bahnhofsgebäude	  (Mehrgenerationenhaus),	  Forstamt,	  

ehemaliges	  Amtsgericht.	  Katholische	  Kapelle	  »Heiliger	  Geist«	  im	  Pfarrhaus.	   	  

	  

Hellingen	  (Gemeinde	  Hellingen)	  

Kirche	  »St.	  Michael«.	  1793	  erbaut,	  Ensemble	  Kirche	  mit	  Kirchhof,	  Pfarrhaus	  mit	  Nebengebäuden,	  Alte	  

und	  Neue	  Schule,	  Kriegerdenkmal	  und	  Treppenanlage.	  Steht	  unter	  Denkmalschutz.	  Schloss	  als	  Wasser-‐

burg	  1515	  erbaut,	  ehemalige	  Vierflügelanlage.	  Heimatstube	   (bereits	   in	  den	  60-‐er	   Jahren	  von	  W.Gafka	  

gegründet,	  in	  der	  alten	  Schule),	  Brau-‐	  und	  Backhaus	  (1845).	  Landwirtschaftliche	  Bauten	  und	  Fachwerk-‐

häuser.	   Steinkreuz.	  Hallstattzeitliches	  Hügelgräberfeld	   (84	  Hügel).	   Rathaus	  mit	   Türmchen	  wurde	   1801	  

erbaut	  mit	  Glocke	  aus	  dem	  Jahr	  1447.	  

	  

Henfstädt	  (Gemeinde	  Henfstädt)	  

Osterburg	  auf	  dem	  Hainberg,	  1268	  erstmals	  erwähnt.	  Zentrum	  eines	  hennebergischen	  Amts.	  1274	  Hen-‐

neberg-‐Hartenberg,	  Mitte	  15.	   Jh.	  an	  Henneberg-‐Schleusingen,	  um	  1500	  verlassen.	  Seit	  1970	  Sicherung	  

der	  Reste	  der	  einst	  100	  m	  x	  80	  m	  großen	  Burganlage.	  Hinteres	  und	  Vorderes	  Schloss	  (oder	  »Obernitzi-‐

sches	  Gut«,	  auch	  »Burg«	  genannt,	  als	  Wohnhaus	  genutzt).	  Herrensitze	  aus	  der	  Renaissancezeit	  (Herren	  

v.	  Hanstein).	  Dorfkirche	   1544	  als	  Tochterkirche	  von	  Leutersdorf	  erwähnt,	   vermutlich	   ist	   sie	  älter.	  Res-‐

taurierte	  Nößler-‐Orgel	  von	  1748	  (nahezu	  Originalzustand).	   Im	  Kircheninnern	  sind	  Sandstein-‐Epitaphien	  

der	  Herren	   v.	  Hanstein	   aufgestellt.	   Pfarrhaus	  heute	  Heimatstube	  mit	  wechselnden	  Ausstellungen	  und	  

Bibliothek.	  Friedhofskapelle.	  1585	  erbaut,	  mit	  Natursteingruft,	  Epitaphien	  der	  Adelsfamilien	  v.	  Hanstein	  

und	  v.	  Langen.	  Fachwerkbauten.	  Dorfmühle	  am	  Wehr	  und	  Mühlengehöft	  (»Tachbachsmühle«).	  Werra-‐
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brücke	   (vermutlich	   1857	   erbaut,	   60	  m).	   Zwei	  Steinkreuze.	   Kanuverleih	   (»Kanureich«).	   »Steinerne	  Kir-‐

che«	  Ruine	  auf	  dem	  Steinhaug	  (Wüstung).	  

	  

Herbartswind	  (	  Stadt	  Eisfeld)	  

ab	  31.12.2013	  mit	  Bockstadt	  zur	  Stadt	  Eisfeld	  gehörend)	  Kellerhäuser.	  

	  

Heßberg	  (Gemeinde	  Veilsdorf)	   	  

Kirche	   »St.	   Aegidius«	   und	   Pfarrhof.	   1425	   erbaut,	   gotischer	   Triumphbogen,	   Fachwerkturm,	   einfache	  

barocke	   Ausmalung.	   Schloss.	   Burgverlies	   des	   ehemaligen	   Schlosses	   (im	  Mittelalter	   »Castrum«)	   in	   der	  

Schule.	  

	  

Heubach	  (Gemeinde	  Masserberg)	  

Kirche	  »St.	  Wolfgang«	  1623	  erbaut,	  Orgel	  1820	   in	  Schlosskirche	  Meiningen	  errichtet	  und	  1850	  umge-‐

setzt.	  Heimatstube	  im	  Bürgerhaus.	  

	  

Hildburghausen	  (Stadt	  Hildburghausen)	   	  

Altstadt	  einschließlich	  Neustadt	  (ehemaliges	  Hugenottenviertel	   in	  der	  Schleusinger	  Straße,	  Markten-‐

semble	  mit	  Rathaus,	  Obere	  und	  Untere	  Marktstraße,	  Stadtkirche	  und	  Schlosspark)	  denkmalgeschützt.	  

Altstadt:	  450	  m	  x	  280	  m,	  gitterförmiges	  Straßennetz.	  Historischer	  Marktplatz	  dreistöckige	  Bürgerhäuser	  

18./19.	  Jh.	  im	  sog.	  »Zopfstil«,	  ehemaliges	  Regierungsgebäude	  (um	  1760,	  später	  Landratsamt	  mit	  Roko-‐

ko-‐Stuckarbeiten).	  Rathaus	   (1595)	  Renaissancegiebel,	   runder	  Treppenturm	  mit	  welscher	  Haube,	   schie-‐

ferbeschlagener	  Dachreiter,	   Stadtwappen	  und	   Innungszeichen.	   Im	  Rathaus	  Stadt-‐	  und	  Kreisbibliothek	  

»Joseph	   Meyer«,	   Tourist-‐Information	   und	   Dauerausstellung	   »Chronik	   aus	   Stein«.	   An	   der	   Westseite	  

Gedenkplatte	   für	   die	   ehemaligen	   jüdischen	  Mitbürger,	  Chirotherium-‐Monument	  mit	   Rekonstruktion	  

einer	   Spurenfläche.	  Stadtmauer	   und	  Bertholdstor.	   Reste	   der	   Stadtmauer	   in	   der	  Oberen	   und	  Unteren	  

Allee,	  Zetkinstraße,	  Coburger	  Straße	  Durchgang	  zwischen	  Knappengasse	  und	  Obere	  Allee,	  Bertholdstor	  

wird	   angelegt	   zur	   600-‐Jahrfeier	   1924	   zu	   Ehren	   des	   Stadtgründers	   Berthold	   IV.	   (VII.)	   von	   Henneberg-‐

Schleusingen	   neben	   einem	   Halbschalenturm	   (Einbau	   eines	   Hausportals	   aus	   Marktstraße	   um	   1780).	  

Christuskirche.	   Spätbarocker	   Zentralbau	   (1785	   geweiht).	   Portal,	   dem	   Invalidendom	   in	   Paris	   nachemp-‐

funden.	  Schlosspark	  (auch	  Schlossgarten,	  Irrgarten,	  Friedenspark).	  5	  ha	  Parkfläche.	  Um	  1700	  angelegter	  

Barockgarten,	  um	  1780	  nach	  englischem	  Stil,	  mit	  Kanal,	  drei	  Brücken	  über	  den	  ca.	  20	  m	  breiten	  Kanal	  

zum	  Schlosspark	  (u.	  a.	  Gedächtnisbrücke	  am	  Neuen	  Technikum	  in	  der	  Helenenstraße,	  Denkmal	  für	  Kö-‐

nigin	   Luise	   von	  Preußen.	   Auf	   dem	  Gelände	  des	   ehemaligen	  Residenzschlosses,	   als	   Schlosskaserne	   ge-‐
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nutzt	  und	  1945	  zerstört	  seit	  Oktober	  2013	  Einkaufszentrum.	  Stadttheater.	  Um	  1720	  als	  Ball-‐	  und	  Fecht-‐

haus	   entstanden,	   1755	   zum	   herzoglichen	   Hoftheater	   umgestaltet,	   eines	   der	   ältesten	   in	   Deutschland	  

bespielten	  Theater,	  2008	  nach	  grundlegendem	  Umbau	  und	  Erweiterungen	  neu	  eröffnet.	  Joseph-‐Meyer-‐

Schule.	  Ehemaliges	  Brunnquellsches	  Palais	  als	  Erbprinzenpalais	  erbaut,	  1828	  von	  Minna	  Meyer	  für	  Bibli-‐

ographisches	   Institut	  erworben	  (bis	  1874),	  ab	  1879	  u.	  a.	  Sitz	  Technikum	  (sog.	  »Altes	  Technikum«),	  seit	  

1946	   Schule.	   Nach	   umfassender	   Sanierung	   und	   Abbruch	   des	   Südflügels	   zur	   Johann-‐Sebastian-‐Bach-‐

Straße	  hin	  Sitz	  der	  Postfiliale	  mit	  Postbank,	  Kreisvolkshochschule	  »Joseph	  Meyer«	  und	  Kreismusikschu-‐

le	  »Carl	  Maria	  v.	  Weber«.	  Neustadt	  zweigeschossige	  Häuser	  im	  Stil	  des	  »bürgerlichen	  Barock«,	  seit	  1711	  

von	  Hugenotten	  besiedelt	  (einzige	  Hugenottensiedlung	  Thüringens)	  und	  Apostelkirche	  (ehemalige	  Wai-‐

senhauskirche	  oder	  Neustädter	  Kirche).	  

Katholische	  Kirche	   St.	   Leopold	   1721/22	   als	  Hugenottenkirche	  erbaut,	   seit	   1829	   im	  Besitz	   der	   katholi-‐

schen	   Kirchengemeinde.	   Hochaltar	   (17.	   Jh.)	   aus	   der	   Stiftskirche	   Aschaffenburg,	   1913	   umgesetzt.	  Ho-‐

heitshaus	  am	  Puschkinplatz,	  Palais	  der	  Herzogin	  Paul	  von	  Württemberg,	  geborene	  Prinzessin	  Charlotte	  

von	  Sachsen-‐Hildburghausen.	  An	  den	  Gemauerten	  Teichen	  Bestandteil	   Landschaftsschutzgebiet	  »Hild-‐

burghäuser	   Wald«	   mit	   Wildgehege.	   Stadtberg	   mit	   Bismarckturm	   und	   Grabstätte	   der	   Dunkelgräfin.	  

Friedhof	  mit	  Friedhofskapelle	  (auch	  Zentralfriedhof	  genannt,	  Schleusinger	  Straße).	  Kandelaber	  für	  Her-‐

zogin	  Charlotte	  über	  der	  Fürstengruft,	  Grabstätten	  für	  J.	  Meyer,	  Fr.	  Sickler	  (Sphinx),	  H.	  W.	  Rathke.	  Dr.	  L.	  

Nonne,	  Ehrenfriedhof	  für	  die	  Opfer	  der	  Weltkriege,	  Alliierten-‐Denkmal,	  sowjetisches	  Ehrenmal,	  Vertrie-‐

benen-‐Denkmal.	   Evangelisch-‐Freikirchliche	  Gemeinde	   (Kirche	   der	   Baptisten)	   im	   Pavillon	   der	   Friedrich-‐

Fröbel-‐Straße.	  Bildstock	  (»Marterle«	  nahe	  Werra/»Burghof«	  –	  Original	  befindet	  sich	  im	  Stadtmuseum).	  

Stadtmuseum	   »Alte	   Post«	   Apothekergasse	   11.	   Schwerpunke:	   Stadtgeschichte,	   Residenz	   der	   Herzöge	  

von	  Sachsen-‐Hildburghausen	  (1680/84	  –	  1826)	  bis	  hin	  zur	  Industrialisierung,	  Mysterium	  des	  Dunkelgra-‐

fenpaares,	   Erstausgaben	   des	   Bibliographischen	   Instituts	   von	  Minna	   und	   Joseph	  Meyer	   (1828	   –	   1874),	  

Stadt	  der	  Schulen,	  Technikum	  Hildburghausen,	  zum	  Alltagsleben	  im	  20.	  Jh.,	  ständige	  Sonderausstellun-‐

gen.	  Trützschler’s	  Milch-‐	  und	  Reklamemuseum	  am	  Bertholdstor.	  

	  

Hindfeld	  (Stadt	  Römhild)	   	  

Haufendorf	  in	  Rundbebauung,	  Backhaus	  und	  Schule.	  Dreifaltigkeitskirche	  (jetzige	  Gestalt	  von	  1767	  mit	  

»Juliusturm«,	  spätgotische	  Spitzbogentür	  mit	  Kehlprofilen	  und	  Stabwerk).	  
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Hinternah	  (Gemeinde	  Nahetal-‐Waldau)	  

Ensemble	  um	  den	  historischen	  Ortskern	  um	  die	  Pfarrkirche.	  1614	  erbaut,	  spätgotischer	  Bau,	  erhalten	  

gebliebene	  Ausstattungsteile	  aus	  dem	  15.	  Jahrhundert,	  so	  auch	  eine	  Kreuzigungsgruppe	  vermutlich	  aus	  

dem	  Umfeld	  Tilman	  Riemenschneiders.	  Gruppe	  mit	  fünf	  Kellerhäusern	  unterhalb	  der	  Kirche,	  Naturstein-‐

bauten	  19.	  Jh.	  Brandtsköpphaus.	  Bauernhaus	  (Fachwerk)	  	  

1607.	  Mühle	   mit	   Wohn-‐	   und	   Wirtschaftsgebäuden	   um	   1776.	   Wassergraben	   bis	   Schleusingen,	   1353.	  

Bergschule.	  Gehöfte	  (z.	  B.	  Hauptstraße	  52,	  54,	  78).	  Dorfbrunnen.	  

	  

Hirschbach	  (Gemeinde	  St.	  Kilian)	  

Kirche	  1762	  erbaut,	  verschieferter	  Fachwerkbau	  mit	  achteckigem	  Turm.	  Gasthaus	  »Zum	  Golden	  Hirsch«,	  

hier	  ist	  am	  14.	  April	  1951	  das	  »Rennsteiglied«	  von	  Herbert	  Roth	  erstmals	  aufgeführt	  worden.	  

	  

Hirschendorf	  (Stadt	  Eisfeld)	  

Kirche	  »St.	  Lorenz«	  als	  Predigtkirche	  1717	  erbaut,	  Taufstein	  aus	  der	  1309	  erbauten	  Vorgängerkirche.	  

	  

Holzhausen	  (Stadt	  Bad	  Colberg-‐Heldburg)	  

Ensemble	  Dorfanlage	   steht	  unter	  Denkmalschutz.	   Ehemalige	   (Pfarr-‐)Kirche	  »St.	  Wolfgang	  und	  St.	   Ja-‐

kobus«	   1722	   erbaut,	   1774	   Kanzel,	   1666	   Taufstein,	   volkstümliche	   Ausmalung.	   Brau-‐	   und	   Backhaus.	  

Schafhaus	  (Huthaus	  mit	  Scheune).	  

	  

Käßlitz	  (Gemeinde	  Hellingen)	  

Ensemble	  Dorfanlage	  steht	  unter	  Denkmalschutz.	  Kirche	  »St.	  Nikolaus«	  oder	  auch	  »Zur	  Ruhe	  Gottes«.	  

1738	   –	   1742	   erbaut	   an	   Stelle	   der	   Vorgängerkapelle,	   Orgel	   1761.	   »Taubenstein«.	   Sagenumwobener	  

Scheibenkreuzstein	  (umgesetzt)	  800	  m	  südwestlich	  des	  Dorfes.	  Ehemalige	  Burganlage	  mit	  Ringwall.	  Zwei	  

Steinkreuze.	  

	  

Keulrod	  (Gemeinde	  Bischofrod)	  

Gutshof	   (einst	   Außenstelle	   der	   Landesnervenklinik	   Hildburghausen):	   Gutshaus,	   Nebengebäude,	   Park,	  

Dreiseithof	   (stattlicher	   zweigeschossiger	   Klinkerbau	  mit	   Satteldach).	  Heute	  Nutzung	   als	   Pferdepension	  

sowie	  für	  die	  Pferde-‐	  und	  Reiterausbildung.	  

	  



Kulturdenkmale	  

	  

22	  

Kloster	  Veilsdorf	  (Gemeinde	  Veilsdorf)	  	  

Reste	  der	  Porzellanfabrik	   im	  18.	  Jh.	  erbaut	  (als	   Industriedenkmal	  erfasst).	  Forsthaus.	  Wenig	  erhaltene	  

Mauerteile	  des	  1524/25	  niedergebrannten	  Klostergebäudes	  vorhanden.	  

	  

Kloster	  Veßra	  (Gemeinde	  Kloster	  Veßra)	  

Klosteranlage.	  Hennebergisches	  Museum	  (6	  ha),	  historische	  Anlage	  des	  1131	  –	  1135	  gegründeten	  Prä-‐

monstratenser-‐Chorherrnstifts:	  Ruine	  spätromanische	  Klosterkirche	  »St.	  Marien«,	  Henneberger	  Grabka-‐

pelle,	   Klausur,	   Kreuzgangrest,	   Torkirche	  »St.	   Erhard«,	   Klostertor,	  Wohn-‐	  und	  Wirtschaftsgebäude	  ehe-‐

mals	  Gestüt	  und	  Domäne.	  Hennebergisch-‐fränkische	  Fachwerkhäuser	  (Wohn-‐	  und	  Wirtschaftsgebäude,	  

Mühle,	  Schmiede	  mit	  Mühlenweiher,	  Bienenhäuschen,	  Brauhaus,	  Backhäuser,	   Totenhofkapelle	  usw.),	  

Kloster-‐	  und	  Bauerngärten.	  Klostermauer	  nahezu	  vollständig	  erhalten.	  Ausstellungshallen	  zur	  Geschichte	  

der	   Landwirtschaft	   und	   Landtechniksammlung,	   Kinderspielscheune.	   Steinkreuz	   »Seelweckchen-‐Stein«.	  

Kellerhaus.	  Gemarkung	  Neuhof.	  Neubauernhof/Einhaus.	  	  

	  

Langenbach	  (Gemeinde	  Schleusegrund)	  

Straßendorf.	   Naturtheater	   Steinbach-‐Langenbach	   (eine	   der	   schönsten	   und	   größten	   Naturbühnen	  

Deutschlands,	  ca.	  3.000	  Sitzplätze).	  

	  

Leimrieth	  (Stadt	  Hildburghausen)	  

Kirche	  »St.	  Valentin«	  (»Luther-‐Kirchlein«),	  Chorraum	  1504,	  Altarkreuz	  mit	  dem	  Corpus	  Jesu	  Christi	  (wird	  

der	  Werkstatt	  Riemenschneiders	  zugeschrieben),	  Kirchenschiff	  1724.	  Wohnhaus	  (mit	  Nebengebäuden).	  

Dritte	  Seitenstraße	  12.	  Rodach-‐Quelle	  Teichental,	  Streuobstwiesen-‐Lehrpfad.	  

	  

Leitenhausen	  (Gemeinde	  Gompertshausen/Wüstung)	   	  

Bewohner	  sind	   im	  Zuge	  der	  Grenzsicherung	  ausgesiedelt	  worden	  (1970),	  der	  Ort	   ist	  geschleift	  worden	  

(1972).	  Gedenkstein	  (1993).	  

	  

Lengfeld	  (Gemeinde	  Lengfeld)	  

Feldstein.	   Zwischen	   Lengfeld	   und	   Themar-‐Tachbach	   Naturdenkmal	   Feldspatbasalt	   (durch	   Steinbruch	  

freigelegt).	  Ensemble	  Kirche,	  Pfarrhaus,	  obere	  und	  untere	  Schule,	  Friedhofsmauer,	  Kirchhof,	  henneber-‐

gisch-‐fränkische	  Fachwerkbauten.	  Kirche	  im	  16.	  Jh.	  erbaut,	  Turm,	  Sakristei	  und	  andere	  Teile	  aus	  vorre-‐

formatorischer	  Zeit,	  Triumphbogen	  1693,Orgel	  vor	  1770	  von	  Johann	  Christian	  Dotzauer,	  umgebaut	  von	  

Georg	  Markert	  aus	  Ostheim	  v.	  d.	  Rhön	  im	  19.	  Jh.,	  Backhaus.	  Brunnen.	  
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Lichtenau	  (Gemeinde	  Schleusegrund)	   	  

Backhaus.	  

	  

Linden	  (Gemeinde	  Straufhain)	  

Reihendorf.	   Ensemble	   Dorfanlage.	   Steht	   unter	   Denkmalschutz.	   Fachwerkhäuser,	  Hofanlagen.	   Kirche.	  

Alter	  unbekannt,	  Kirchenschiff	  um	  1740.	  Backhaus.	  Brauhaus.	  Dorflinde	  und	  Steintisch.	  

	  

Lindenau	  (Stadt	  Bad	  Colberg-‐Heldburg)	  

Anlage	   Dorfensemble.	   Steht	   unter	   Denkmalschutz.	   Hennebergisch-‐Fränkische	   Fachwerkbauten.	   En-‐

semble	  Saline.	  Feierabendheim,	  2	  Brunnenhäuser,	  Backhaus,	  Abfüllhalle.	  Kirche	  »St.	  Matthäus«	  1842	  

erbaut.	  Steinkreuze	  (»Fuhrmannstein«),	  Hügelgräberfeld.	  

	  

Marisfeld	  (Gemeinde	  Marisfeld)	  

Haufendorf.	  Ensemble	  historischer	  Ortskern	  steht	  unter	  Denkmalschutz.	  Vielzahl	  an	  Fachwerkhäusern,	  

Wirtschaftsgebäuden.	   Schloss.	   1663	   –	   1665	   erbaut	   von	   Eva	  Maria	  Magdalena	  Marschalk	   v.	   Ostheim,	  

(1397	   als	   Raubritternest	   gebrochen,	   1641	   zerstört).	   Vierflügelanlage	   mit	   Ecktürmen,	   Grabensystem,	  

Zugang	  über	  Steinbogenbrücke,	  Renaissanceportal.	  Im	  kleinen	  Innenhof	  ein	  von	  Säulen	  flankiertes	  Por-‐

tal.	  Kirche	  »St.	  Mauritius«.	  Chorturm	  1497,	  große	  Glocke	  »Laurenzer«	  1498	  gegossen,	  Langhaus	  1711	  

an	   Stelle	   der	   Vorgängerkirche,	   Orgel	   von	   Nikolaus	   Seeber	   (1719).	   Schlosspark	   mit	   Teich.	   Land-‐

schaftspark	   7	   ha	   mit	   Baumbestand	   bis	   300	   Jahre,	   Grabstätte	   der	   Marschalke	   v.	   Ostheim.	   Jüdischer	  

Friedhof.	  Etwa	  bis	  200	  Bewohner	   im	  19.	   Jh.	  sind	   Juden	  gewesen.	  Synagoge	  und	  Schule	  sind	  als	  solche	  

nicht	  mehr	  erkennbar	  und	  werden	  als	  Wohnhäuser	  genutzt.	  Hügelgräberfelder.	  Heimatstube.	  

	  

Massenhausen	  (Gemeinde	  Straufhain)	  	  

Bei	  Wiedervereinigung	  kleinste	  selbstständige	  Gemeinde	  Deutschlands.	  

	  

Masserberg	  (Gemeinde	  Masserberg)	  

Backhaus,	  Feuerwehrhaus.	  2	  Brunnen.	   	  

Ensemble	  Kurbereich	  steht	  unter	  Denkmalschutz:	  Masserberger	  Klinik	  Prof.	  Volhard	  –	  Prof.	  Georg	  Lenz,	  

Kurpark,	  Kapelle	  Kurklinik,	  Villen,	  Denkmal	  Prof.	  Georg	  Lenz.	  Rennsteigwarte.	  29	  m	  hoher	  Aussichtsturm	  

auf	   dem	   Eselsberg	   (direkt	   am	   Rennsteig).	  Kirche	   (Bergkirche)	   1753	   –	   1758	   erbaut,	   1880	   abgebrannt,	  

1883	  Neubau	  und	  Wiedereinweihung.	  Holzplastik	  hinter	  dem	  Altar	  ein	  Werk	  der	  Bildhauerin	  Elly-‐Viola	  

Nahmmacher.	  Friedhofskapelle.	  Gedenkstein	  »Lassmannstein«.	  Heimatstube.	  
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Mendhausen	  (Stadt	  Römhild)	  

Kirche	  »St.	  Urbanus«.	  14.	  Jh.	  Filialkirche,	  Wehrkirche	  mit	  Gaden.	  Jetziger	  neogotischer	  Bau	  1847	  –	  1850	  

von	  A.	  W.	  Doebner	  errichtet,	  Orgel	  von	  Nikolaus	  Seeber	  aus	  dem	  Jahr	  1719,	  Neuaufbau	  durch	  Michael	  

Schmidt	  aus	  Schmiedefeld.	  Gehöft	  »Mönchshof«	  u.	  a.	  im	  Besitz	  gewesen	  von	  Dr.	  Karl	  Hamann	  und	  nach	  

1990	   von	   Familie	   Knut	   Hamann.	   Hennebergisch-‐fränkische	   Fachwerkbauten.	   Back-‐	   und	   Brauhaus,	  

Schule,	  Dreiseithof	  (Dorfmuseum)	  

	  

Milz	  (Stadt	  Römhild)	  

Haufendorf	   Rundbebauung,	   Ensemble	   historischer	   Ortskern	   steht	   unter	   Denkmalschutz.	   Henneber-‐

gisch-‐fränkischer	  Fachwerkbauten	   (meist	   zweigeschossig	  mit	   ortstypischen	   Schmuckelementen).	   Einer	  

der	  geschlossensten	  Standorte	  Südthüringens	  teils	  vorbildlich	  rekonstruiert.	  Kirche	  »St.	  Maria	  Magda-‐

lena«.	   1520	   Neubau	   als	   Wehrkirche	   (Wehrmauer,	   Wassergraben).	   Kirchenburganlagen	   reichen	   ins	  

14./15.	   Jh.	   zurück	   (Mauer,	  Gaden,	  Graben,	  einstige	  Zugbrücke).	  Turm	  1594	  erhöht	  und	  mit	  Satteldach	  

abgeschlossen,	  Orgel	  aus	  dem	  Jahr	  1754.	  Torhaus	  aus	  dem	  17.	  Jahrhundert,	  einzig	  in	  der	  Region	  erhal-‐

ten	   geblieben.	   Dorfplatz.	  Marktähnlich	   (bedeutende	   Viehmärkte	   18./19.	   Jh.	  Heimatstube.	   Im	  Merzel-‐

bachwald	  eines	  der	  größten	  Hügelgräberfelder	  Deutschlands.	  

	  

Oberrod	  (Gemeinde	  Nahetal-‐Waldau)	   	  

Kapelle	  »St.	  Wolfgang«	  mit	  Resten	  der	  1491	  erwähnten	  Kapelle.	  Zweigeschossiger	  Chorturm	  mit	  Sattel-‐

dach	  und	  Dachreiter.	  

	  

Oberstadt	  (Gemeinde	  Oberstadt)	  

Ensemble	  historischer	  Ortskern.	  Steht	  unter	  Denkmalschutz.	  Kirche	  mit	  Ausstattung	  und	  Kirchhof	  mit	  

Gefallenendenkmal.	   Ehemaliges	   Wasserschloss	   mit	   Wirtschaftsgebäuden,	   Toreinfahrt	   zum	   Schloss.	  

Dorflinde	  mit	  Musikantenbühne/Lindenkranz.	  Sichtfachwerkbau	  (Dorfplatz	  4).	  

	  

Pfersdorf	  (Stadt	  Hildburghausen)	  

Kirche	   »St.	   Nikolaus«.	   Romanische	   Baureste	   (z.	   B.	   Triumphbogen),	   eine	   Bronzeglocke	   aus	   dem	   Jahr	  

1506	   vom	   fränkischen	   Gießermeister	   Peter	   Goreis	   geschaffen,	   Orgel	   aus	   dem	   Jahr	   1716	   von	   Caspar	  

Schippel.	  Trockenmauer	  des	  Friedhofs	  aus	  dem	  frühen	  16.	  Jh.	  Brau-‐	  und	  Backhaus.	  Brunnen.	  Steinkreuz.	  
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Poppenhausen	  (Gemeinde	  Hellingen)	  

Kirche	  »St.	  Marien«	  an	  Stelle	  von	  Vorgängerkirchen	  1833	  eingeweiht,	  Turm	  1835,	  1838	  vollendet,	  Kir-‐

chenschiff	   zunächst	   Holzbau,	   1858	   aus	   Stein	   (Gotik	   nachempfunden),	   bäuerliche	   Ausmalung.	   Martin	  

Bötzinger	  ist	  ab	  1626	  einige	  Zeit	  hier	  Seelsorger.	  Pfarrhaus	  mit	  Nebengebäuden.	  Brauhaus.	  Landwehr.	  	  

Gedenkstätte	   (im	  Wald	  zwischen	  Einöd	  und	  Poppenhausen)	  für	  die	  am	  11.	  Mai	  1942	  gehenkten	  polni-‐

schen	  KZ-‐Häftlinge.	  

	  

Rappelsdorf	  (Stadt	  Schleusingen)	  

Ensemble	  historischer	  Ortskern	   steht	  unter	  Denkmalschutz.	  Dorfstraße	  mit	  Kellerhäusern/Gaden.	  Alte	  

Mühle	   mit	   Innenausstattung,	   Nebengebäude,	   Mühlkanal	   mit	   Schleuse.	   Gaststätte	   »Zur	   Grünen	   Aue«	  

(Saal	  mit	  historischer	  Ausstattung).	  Steinkreuz	  (»Mönchsstein«).	  

	  

Ratscher	  (Stadt	  Schleusingen)	  

Ensemble	  historisches	  Angerdorf	  steht	  unter	  Denkmalschutz.	  Gehöfte	  mit	  Nebengebäuden	  und	  Innen-‐

ausstattung	   (Hauptstraße	   2,	   4	   und	   6).	   Gemeindehaus.	   Dorfgasthof	  mit	   historischer	   Innenausstattung.	  

Bergsee.	  Erholungsgebiet	  (ca.	  100	  ha	  Wasserfläche,	  Badestrand,	  jährliches	  Country-‐Festival).	  

	  

Reurieth	  (Gemeinde	  Reurieth)	  

Kirche	   im	   13.	   Jh.	   erwähnt,	   älteste	   Teile:	   Altarraum,	   Sakristei,	   kunstgeschichtlich	  wertvolle	   Holzdecke,	  

1596	  bemalt,	  Kirchenschiff	  1716	  –	  1720,	  Taufstein	  1587.	  Fachwerkhäuser	  und	  ehemalige	  Gasthäuser.	  

Mühlen.	  Holzmühle,	  Schlossmühle.	  Brunnen.	  Kirchgasse,	  Dorfbrunnen,	  Zeilfelder	  Straße.	  Backhäuser.	  

Brücke.	  Ruine	  einer	  oft	  umkämpften	  Burganlage	  aus	  dem	  12.	  Jh.	  

	  

Rieth	  (Gemeinde	  Hellingen)	  

Ensemble	   Dorfanlage	   steht	   unter	   Denkmalschutz.	   Hennebergisch-‐fränkische	   Fachwerkhäuser.	   Kirche	  

»Allerheiligen«	  Wehrkirche	  auf	  Kirchberg	  mit	  Schießscharten	  im	  »Julius«-‐Turm.	  1682	  umgebaut,	  in	  Chor	  

und	  Sakristei	  romanische	  Teile,	  ansonsten	  spätgotische	  Architektur.	  1780	  Anbau	  Kanzel	  an	  Triumphbo-‐

gen.	  Brauhaus.	  Brunnen,	  Brunnenhaus.	  

	  

Römhild	  (Stadt	  Römhild)	  

Ensemble	  Stadtkern	  und	  Viehmarkt	   steht	  unter	  Denkmalschutz.	  Stadtmauerreste	  mit	  Torturm.	  Stifts-‐

kirche	  »St.	  Marien	  und	  St.	   Johannis«	   (1450	  –	  1470	  erbaut)	  mit	   international	  bedeutsamen	  Grabdenk-‐

mälern,	  u.	  a.	  aus	  der	  Bronzegießerwerkstatt	  Peter	  Vischers	  d.	  Ä.	  Nürnberg.	  Hochaltar	   (15	  m)	  von	  Bild-‐
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schnitzer	  Johann	  Adam	  Lux	  aus	  Neustadt/Saale,	  gilt	  als	  eines	  der	  bedeutendsten	  Barock-‐Altäre	  Mittel-‐

deutschlands.	  Friedhof,	  Friedhofskirche	  (mit	  Ausstattung).	  Katholische	  Pfarrkirche	  »Heilig	  Kreuz«.	  	  

Schloss	   Glücksburg.	   Ursprünglich	   Wasserschloss,	   spätgotischer	   Bau	   der	   Grafen	   von	   Henneberg-‐

Aschach/Römhild.	  Residenz	  des	  Fürstentums	  Sachsen-‐Römhild.	  	  

	  

Bedeutsame	  Töpfereien.	  Ausstellung	  »Keramik	   international«	  sowie	   internationale	  Keramiksymposien,	  

»Hönnsche	   Sammlung«	   mit	   wertvollen	   Stücken	   des	   handwerklichen	   Geräts	   und	   zur	   Lebensweise.	  

Steinsburgmuseum	   (Siedlung	   Waldhaus	   im	   Gleichbergsattel).	   Urgeschichtsmuseum	   Südthüringens,	  

wichtige	   Station	   auf	   dem	  Kelten-‐Erlebnisweg.	   Sammlung	   von	   250	  Gewandspangen	   (Vogelkopf-‐Fibeln).	  

Feuerwehrmuseum.	   Ensemble	   der	   ehemaligen	   Lungenheilstätte	   ist	   denkmalgeschützt.	   Ehemalige	   Spi-‐

talmühle	   (Mahl-‐	   und	   Schneidemühle)	   Kleiner	   Gleichberg	   (Steinsburg).	   Eines	   der	   größten	   deutschen	  

Bodendenkmäler.	  Michaels-‐Kapelle	   auf	  dem	  Plateau	  Kleiner	  Gleichberg,	  Grundmauern	  vorhanden.	  13.	  

Jh.,	   vermutlich	   Wallfahrtskapelle	   an	   Stelle	   einer	   heidnischen	   Kultstätte,	   1517	   als	   Ruine	   beurkundet.	  

Großer	  Gleichberg.	  Steinbruch	  des	  Bergmassivs	  Fundort	  von	  Saurierskeletten	  der	  Trias.	   Im	  Gleichberg-‐

gebiet	   bis	   8.000	   Jahre	   alte	   Besiedlungsspuren.	   Hügelgräberfeld	   im	  Merzelbachwald.	  Weg	   des	  Geden-‐

kens	   (Waldfriedhöfe,	  Arbeitserziehungslager	  1943	  –	  1945).	  Altenburg	   frühmittelalterliche	  Wallanlage.	  

Hartenburg	   ca.	  400	  m	  ü.	  NN.	  Vorberg	  Großer	  Gleichberg.	  Wallgraben	   (Burg	  der	  Grafen	  v.	  Henneberg-‐

Hartenberg/Henneberg-‐Aschach/Römhild,	  bis	  1491).	  

	  

Roth	  (Stadt	  Römhild)	  

Kirche	  »St.	  Marien«	  entstand	  aus	  romanischer	  Kapelle,	  älteste	  Holzteile	  im	  Kirchturm	  stammen	  aus	  dem	  

Jahr	  1376,	  1480	  Sakramentsschrein,	  um	  1600	  Kirchenschiff,	  1738	  von	  einem	  Streufdorfer	  Bildhauer	  ge-‐

schnitzte	  Kanzel,	  Orgel	  von	  Johann	  Christian	  Dotzauer,	  1870	  von	  Theodor	  Kühn	  aus	  Schmiedefeld	  umge-‐

baut	  und	  teils	  erneuert.	  Fachwerkhäuser	  und	  denkmalgeschützte	  landwirtschaftliche	  Bauten.	  

	  

Saargrund	  (Gemeinde	  Sachsenbrunn)	   	  

Flößteichdamm	  im	  Pechgrund.	  
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Sachsenbrunn	  (Gemeinde	  Sachsenbrunn)	  

Kirche	  (ehemaliger	  OT	  Sachsendorf)	  einst	  Wallfahrtskapelle,	  Steinaltar	  um	  1490,	  eine	  Kreuzigungsgrup-‐

pe	  mit	  der	  Darstellung	  von	  Maria	  und	  Johannes	  wird	  der	  Werkstatt	  Tilman	  Riemenschneider	  zugeschrie-‐

ben,	  seit	  1571	  Pfarrkirche	  (Bauernbarock),	  Kirchturm	  1610.	  	  

Pfarrhaus	  1652	  –	  1654.	  Märbelmühle.	  Alte	  Mechenmühle	  mit	  Nebengebäuden.	  Tanzlinde	  (OT	  Sachsen-‐

dorf),	   eine	  der	   ältesten,	   an	  der	   Kirmestänze	   stattfinden,	   vermutlich	  nach	  30-‐jährigem	  Krieg	   gepflanzt.	  

Burgberg	   (b.	  OT	  Sachsendorf,	  Richtung	  Hinterrod).	  Wallanlagen	  vermutlich	  Fliehburg	  des	  9./10.	   Jh.	   Ei-‐

benhain	  am	  »Schwarzen	  Brunnen».	  »Fleischbaum«	  (alte	  Esche	  auf	  Stelzener	  Berg).	  Bleßbergturm.	  

	  

St.	  Bernhard	  (Gemeinde	  St.Bernhard)	  

Martinskirche.	  1842	  –	  1844	  von	  A.	  W.	  Doebner	  erbaut.	  Taufstein	  ein	  2.000	  Jahre	  alter	  heidnischer	  Op-‐

ferstein	  mit	  germanischen	  Runen.	  Backhaus	  und	  Brunnen.	  Alte	  Kiefer	  am	  Kelten	  Erlebnisweg.	  

	  

St.	  Kilian	  (Gemeinde	  St.	  Kilian)	   	  

Ensemble	  historischer	  Ortskern.	  Steht	  unter	  Denkmalschutz.	  Kirche	  und	  Kirchhof	  auf	  Kirchhügel.	  Pfründ-‐

nerhaus	   (ehem.	  Spital	  und	  Armenhaus).	  Wirtschaftshof	   (Hospitalgut	  des	  Klosters	  Veßra,	  einschl.	  Stifts-‐

scheune),	  1419	  erbaut,	  1689	  abgebrannt	  und	  wiederaufgebaut,	  direkt	  an	  Kirche	  angebaut.	  

	  

Schackendorf	  (Gemeinde	  Veilsdorf)	  

Werrabrücke.	  Siebenfeldriges	  rundbogiges	  Naturstein-‐Gewölbe,	  1825	  erbaut	  und	  1996/97	  saniert,	  steht	  

unter	  Denkmalschutz.	  

	  

Schirnrod	  (Gemeinde	  Sachsenbrunn)	  

Kirchgemeindehaus.	  Wandschmuck	  des	  Künstlers	  Klaus-‐Dieter	  Klotz.	  Schullandheim.	  

	  

Schlechtsart	  (Gemeinde	  Schlechtsart)	  

Ensemble	  Dorfanlage	  steht	  unter	  Denkmalschutz.	  Hennebergisch-‐Fränkische	  Fachwerkhäuser.	  Kirche	  im	  

15.	   Jh.	  erbaut,	  Fachwerkturm	  mit	  Satteldach,	   im	  Chor	  Reste	  romanischen	  Ursprungs,	  1603	  –	  1606	  Kir-‐

chenrenovierung	  (Fachwerkgeschoss),	  vermutlich	  Bau	  des	  Kirchenschiffs,	  große	  Glocke	  stammt	  aus	  dem	  

Jahr	  1495,	  1719/20	  Orgel	  und	  Bau	  Sakristei.	  Brauhaus.	  Gedenkkreuz	   für	  die	  bei	  der	  Völkerschlacht	  bei	  

Leipzig	   und	   in	   den	   beiden	   Weltkriegen	   gefallenen	   Dorfbewohner.	   Naturschutzgebiet	   »Schlechtsarter	  

Schweiz«.	  
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Schleusingen	  (Stadt	  Schleusingen)	  

Schloss	   Bertholdsburg.	   Vierflügelanlage	   mit	   Renaissanceschlossfassaden,	   1268	   erwähnt,	   Bausubstanz	  

13.	  –	  16.	   Jh.	  Südflügel	  mit	  Staffelgiebel,	  Treppen-‐	  und	  drei	  Ecktürmen	  (Hauns-‐,	  Hexen-‐,	  Kapellenturm),	  

ständiger	  Wohnsitz	  der	  Grafen	  v.	  Henneberg	  bzw.	  der	  Linie	  Henneberg-‐Schleusingen.	  Naturhistorisches	  

Museum:	  Dauerausstellung	  »Auf	  den	  Spuren	  unserer	  Umwelt.	  300	  Millionen	  Jahre	  Thüringen«.	  Minera-‐

logie,	  Geologie	  und	  Bergbau	  Thüringens;	  Burg-‐	  und	  Stadtgeschichte;	  Naturalienkabinett,	  Paläontologie;	  

berühmte	  Gymnasialbibliothek.	  

Marktplatz.	  100	  m	  x	  55	  m.	  Eindrucksvolle	  Fachwerkbauten	  15.	  –	  17.	  Jh.	  im	  Altstadtbereich,	  Markt	  ent-‐

spricht	  nach	  Rekonstruktion	  dem	  Aussehen	  Mitte	  19.	  Jh.	  Marktbrunnen	  um	  1600,	  1709	  Standbild	  Gräfin	  

Elisabeth	  (»Märtjungfer«).	  

Rathaus.	  1.	  Hälfte	  16.	  Jh.,	  Witwensitz	  von	  Gräfin	  Elisabeth,	  1586	  von	  Stadt	  angekauft.	  »Teutsche	  Schule«	  

(1681)	  Fachwerkbau	   im	  hennebergischen	  Stil	  mit	  Natursteinsockel,	  abgewalmtem	  Satteldach,	  1868	  an	  

Suhler	   Straße	   transloziert.	   Bauinschrift	   »1681«	  und	  »Deus	   Fortunet«.	  Unterstadt	   (unterhalb	  der	  Burg,	  

bis	  1831	  politisch	  selbstständig).	  Park	  mit	  Brunnenhäuschen	  (16.	  Jh.).	  

Kirche	   »St.	   Johannes	   der	   Täufer«	   neben	   Bertholdsburg	   stehend	   mit	   spätgotischen	   Resten,	   im	   Süden	  

Anbau	  der	  Aegidienkapelle,	  letzte	  vorhandene	  Grablege	  der	  Grafen	  von	  Henneberg	  mit	  Epitaphien	  der	  

Henneberger.	   Kreuzkirche	   (Gottesackerkirche)	  mit	  Glocke	   (1401).	   Katholische	  Kirche	  »Mariä	  Himmel-‐

fahrt«	   im	  Haus	  Georg-‐Neumark-‐Straße	  12	  mit	   einem	  Wandgemälde	  des	  Görlitzer	   Künstlers	  Dr.	  Georg	  

Nawroth,	  Jüdischer	  Friedhof.	   Untere-‐	  oder	  Kehrsmühle	  Nähe	  Bahnhof	   (1323	  –	  1677	  Mahl-‐,	  dann	  Öl-‐

mühle).	  Heckenturm	  (»Alter	  Krug«),	  einzig	  erhalten	  gebliebener	  Stadtmauerturm.	  

Wassergraben	   (Klosterstraße),	   eine	   der	   ältesten	   erhalten	   gebliebenen	  Wasserbauanlagen	   Thüringens,	  

nach	   Stadtbrand	   von	   1353	   vermutlich	   von	  Mönchen	   errichtet.	  Wasser	  wird	   über	   3,2	   km	   (Gefälle	   von	  

1,30	  m)	  von	  Hinternah	  nach	  Schleusingen	  geleitet.	  Talsperre	  Ratscher	  Hochwasserschutz	  und	  Naherho-‐

lung.	  

	  

Schleusingerneundorf	  (Gemeinde	  Nahetal-‐Waldau)	  	  

Straßendorf	  (2,5	  km).	  2	  Kellerhäuser.	  Bahnhof	  mit	  Rampe	  und	  2	  Wasserkränen.	  Wohnhäuser	  (Hauptstr.	  

75,	  113).	  Köhlerei	  seit	  1946).	  Betsaal.	  

	  

Schmeheim	  (Gemeinde	  Schmeheim)	  

Ensemble	  historischer	  Ortskern	  steht	  unter	  Denkmalschutz.	  Kirche	  »St.	  Nikolaus«,	  Kirchhof	  und	  Mauer.	  

Ehemalige	   Schule.	  Wohnhäuser	   mit	   Ausstattung,	   einschließlich	   Nebengebäude	   (Marisfelder	   Straße	   5,	  

Am	  Wasser	  3,	  14).	  Gefallenendenkmal.	  
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Schnett	  (Gemeinde	  Masserberg)	  

Kirche	   »St.	   Oswald«	   1810	   erbaut,	   Vorgängerkirche	   1416	   erwähnt,	   1790	   abgebrannt,	   barocker	   Turm,	  

Schnitzereien	  an	  der	  Orgel.	  Simmersberg	  780	  m	  ü.	  NN,	  Höhenhaus.	  Heimatstube.	  Truhen-‐	  und	  Schrank-‐

malerei,	  Schnetter	  Trachten.	  

	  

Schönbrunn	  (Gemeinde	  Schleusegrund)	  

Kirche	  »St.	   Jacobus«	  1490,	  Orgel	  von	  J.	  P.	  Wagner	  (2.	  Hälfte	  18.	   Jh.).	  Oberförsterei	   (einst	   Jagdschloss).	  

Trinkwassertalsperre	   für	   Hochwasserschutz	   und	   Trinkwasserversorgung,	   21	   km	   Rundwanderweg.	   Ge-‐

würzmuseum	  Schönbrunn,	  Terrassenbad.	  

	  

Schwarzbach	  (Gemeinde	  Auengrund)	  

Kirche	   vermutlich	   1517	   erbaut	   auf	   Grundmauern	   einer	   Vorgängerkirche	   (Wallfahrtskapelle),	   1580	   er-‐

neuert	  und	  erweitert.	  Schlossbrauerei	  (1720).	  

	  

Schweickershausen	  (Gemeinde	  Schweickershausen)	  

Haufendorf.	   Ensemble	   Dorfanlage	   (Hanglage)	   unter	   Denkmalschutz.	   Schöne	   Fachwerkhäuser.	   »Micha-‐

elskirche«	  1747	  geweiht,	  Emporengeschoss	  mit	  Balustraden-‐Brüstung,	  Kanzel-‐Altar.	  Schloss	  Bewirtschaf-‐

tung	  als	  »Schlossgasthof«	  seit	  2006.	  Naturschutzgebiet	  »Langer	  Berg«.	  

	  

Seidingstadt	  (Gemeinde	  Straufhain)	  

Geburtsort	  der	  Prinzessin	  Therese	  v.	   Sachsen-‐Hildburghausen	   (1792),	   spätere	  Königin	   v.	  Bayern	   (Jagd-‐

schloss	   Ende	   70er	   Jahre	   des	   20.	   Jh.	   abgetragen).	   Park	   des	   ehemaligen	   Jagdschlosses.	   Backhaus,	   Brau-‐

haus,	  Schlauchhaus.	  Fachwerkhäuser.	  Steinkreuz	  (»Schwedenkreuz«).	  

	  

Siegritz	  (Gemeinde	  Reurieth)	  

Ensemble	  Dorfanlage.	  Steht	  unter	  Denkmalschutz.	  Fachwerkhäuser,	  landwirtschaftliche	  Bauten.	  

	  

Silbach	  (Gemeinde	  Nahetal-‐Waldau)	  

Glockenhaus.	  Einstiges	  Gemeindedienerhaus	  (ehemaliger	  Wohnsitz	  des	  Schriftstellers	  Joachim	  Knappe).	  

Dorfbrunnen.	  Gefallenendenkmal	  1.	  Weltkrieg.	  Steinkreuz.	  
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Simmershausen	  (Gemeinde	  Gleichamberg,	  Stadt	  Römhild)	  

Ensemble	   Dorfanlage	   steht	   unter	   Denkmalschutz.	   Schöne	   Fachwerkhäuser.	   Kirche	   »St.	   Marien«.	   Aus	  

Vorgängerkirche	   spätgotisches	   Kreuzgewölbe	   des	   Altarraums	   (1514),	   Sandsteinkanzel	   1601,	   Kirchen-‐

schiff	  nach	  Brand	  1881	  neu	  aufgebaut.	  Steinkreuz.	  

	  

Sophienthal	  (Gemeinde	  Straufhain)	  

Brunnen.	  

	  

Steinbach	  (Gemeinde	  Schleusegrund)	  

s.	  Langenbach.	  Naturtheater	  Steinbach-‐Langenbach.	  

	  

Steinfeld	  (Gemeinde	  Straufhain)	  

Tanzlinde.	   In	   Form	   einer	   Tanzlinde	   gezogener	   Baum.	  Quellenhäuschen.	   Schwanenbrunnen.	   Back-‐	   und	  

Brauhaus.	  Berglochquelle,	  Kriegerdenkmal	  

	  

Stelzen	  (Gemeinde	  Sachsenbrunn)	  

Sagenumwobene	   Itzquelle.	   Wallfahrtsort.	   Kirche	   »St.	   Marien«	   .	   Einst	   Wallfahrtskapelle,	   Erweiterung	  

1467	  (vermutlich	  ältere	  Teile),	  1650	  umgebaut.	  Doppelstein.	  

	  

Stressenhausen	  (Gemeinde	  Straufhain)	  

Kirche	  »St.	  Bartholomäus«	  und	  Kirchhof,	  Kirchturm	  Anfang	  16.	  Jh.,	  Taufstein,	  Triumphbogen	  und	  Stein-‐

kanzel	  aus	  17.	  Jh.	  Fachwerkhäuser.	  Brunnen.	  Brauhaus.	  Backhaus.	  

	  

Streufdorf	  (Gemeinde	  Straufhain)	  

Burg	  Straufhain	  450	  m	  ü.	  NN,	  Basaltberg	  zwischen	  Streufdorf	  und	  Seidingstadt.	  1156	  erstmals	  erwähnt,	  

1333	  Bergfried.	  Ca.	  1190	  Herrschaftssitz	  der	  Henneberger,	  militärischer	  Vorposten	   in	  machtpolitischen	  

Auseinandersetzungen	  der	  Henneberger	  gegen	  Würzburger	  Fürstbischöfe,	  vermutlich	  1525	  zerstört,	  seit	  

1990	  Sicherungs-‐	  und	  Sanierungsarbeiten.	  

Ensemble	  Dorfanlage	  (Runddorf	  mit	  Straßendorferweiterung)	  steht	  unter	  Denkmalschutz.	  Fachwerkbau-‐

ten	  (z.	  B.	  Rathaus),	  landwirtschaftliche	  Bauten.	  

Kirche	  »St.	  Marien«,	  Wehrmauer,	  Friedhof.	  1570	  –	  1578	  wird	  spätromanische	  Kirche	   im	  spätgotischen	  

Stil	  umgebaut,	  Kirchenschiff	  1706	  –	  1709,	  hölzerne	  Tonnendecke	  mit	  barocker	  Maserung,	  Kanzel	  1650	  
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mit	   Mosesfigur,	   Epitaphe	   16.	   Jahrhundert,	   befestigter	   Kirchhof,	   nordwestlich	   gut	   erhaltene	   Gaden.	  

Wehranlage	  Anfang	  17.	   Jahrhundert,	  Brunnen	  mit	  Brunnenmännle.	  Korneffer-‐Kreuz.	  Steinkreuz	  »Boni-‐

fatiuskreuz«.	  Zwei	  Hügelgräber.	  Zweiländermuseum	  Rodachtal	  (08.11.2009	  eröffnet).	  

	  

Sülzdorf	  (Stadt	  Römhild)	  

Straßendorf.	   Ensemble	  Dorfanlage	   steht	   unter	   Denkmalschutz.	   Hoftoranlage	   (Hauptstraße	   10).	   Hügel-‐

gräberfeld.	  Kirche	  »Zum	  Kripplein	  Jesu«	  1811	  im	  Stil	  des	  Klassizismus	  erbaut.	  

	  

Tachbach	  (Stadt	  Themar)	  

Hochmittelalterliche	  Burganlage	  auf	  »Burgberg«.	  

	  

Themar	  (Stadt	  Themar)	  

Ensemble	   Stadtanlage	   steht	   großenteils	  unter	  Denkmalschutz.	   400	  m	  x	  250	  m	  große	  Altstadt	  mit	   vor-‐

wiegend	  zweigeschossigen	  typischen	  Bauten	  einer	  hennebergisch-‐fränkischen	  Handwerker-‐	  und	  Acker-‐

bürgerstadt,	  Marktbrunnen,	  großflächig	  vorhandene	  historische	  Straßenpflasterung.	  

Stadtkirche	  »St.	  Bartholomäus«	  1488	  –	  1502	  erbaute	  einschiffige	  Kirche	  mit	  eingezogenem,	  polygonal	  

geschlossenem	  Chor,	   sechsgeschossiger	  Turm	  an	  der	   Südseite.	   In	   Sakristei	  Reste	  der	  Vorgängerkirche.	  

Geläut	   aus	   vorreformatorischer	   Zeit.	  Umlaufende	   Emporen	  mit	   geschnitzten	   Köpfen	  und	  Heiligenfigu-‐

ren,	  1541.	  Drei	  spätgotische	  Altäre	  (Maria	  mit	  Kind,	  Erzengel	  Michael,	  hl.	  Bartholomäus	  –	  Schutzpatron	  

der	  Kirche	  und	  der	  Tuchmacherstadt	  –	  Szenen	  aus	  Marias	  Leben),	  gehören	  zu	  den	  großen	   fränkischen	  

Schnitzaltären.	  Um	  1510	  –	  1525	  des	  Bildschnitzers	  Hans	  Nussbaum,	  1965	  –	  1968	   restauriert.	  Gedenk-‐

stein	  vor	  dem	  Friedhofseingang	  für	  »die	  jüdischen	  Familien	  von	  Themar«.	  Friedhofskirche	  »Johanneskir-‐

che«	  1462	  erstmals	  als	  »Oberkirche«	  erwähnt,	   als	  »Gottesackerkirche«	   (auch	  »Hornschuchkirche«	  ge-‐

nannt)	  1598	  geweiht,	  Altarplatte,	  Lindenholzkruzifix	  und	  Kanzel	  mit	  Tafelbildern	  aus	  dem	  16.	   Jahrhun-‐

dert.	  

Amtshaus	   1665	   erbaut,	   gilt	   als	   bedeutendes	   Bauwerk	   des	   hennebergisch-‐fränkischen	   Fachwerkstils.	  

Wirkungsstätte	   von	   J.	  A.	   v.	   Schultes.	   Stadtmauer	  800m	  mit	  Wehrtürmen	  4	  m	  –	  5	  m	  hoch,	   von	   sieben	  

Türmen	  sind	  Hexen-‐	  und	  Pulverturm	  gut	  erhalten.	  Morgenroths	  Haus.	  Heimatstube.	  

	  

Trostadt	  (Gemeinde	  Reurieth)	  

Ensemble	  ehemaliges	  Prämonstratenserinnen	  Kloster	  steht	  unter	  Denkmalschutz.	  Klosterruine	  und	  Rui-‐

ne	   der	   einstigen	   Klosterkirche	  mit	   dem	  Doppelpatronat	   »St.	   Johannes	   der	   Evangelist«	   und	   »Johannes	  
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der	  Täufer«	  1182	  geweiht,	  1244	  nach	  Brand	  erbaut.	  Klosterkirche	  vorhanden,	  nach	  1525	  säkularisiert,	  

Umwandlung	  in	  Kammergut.	  Landhotel	  »Klostermühle«	  aus	  einer	  alten	  Getreidemühle	  entstanden.	  

	  

Ummerstadt	  (Stadt	  Ummerstadt)	   	  

kleinste	  Stadt	  Thüringens,	  Ensemble	  Stadtanlage	   steht	  unter	  Denkmalschutz.	  Altstadt	  200	  m	  x	  170	  m,	  

rippenförmiges	   Straßennetz,	   einmalige	   Fachwerkarchitektur	   (17./18.	   Jh.)	   trauf-‐	   oder	   giebelseitig	   zur	  

Straße	  gesetzt,	  fünf	  öffentliche	  Brunnen	  (»Fünf-‐Brunnen-‐Stadt«),	  1743	  barocker	  Sandsteinbrunnen	  mit	  

Stadtwappen	  auf	  dem	  Marktplatz.	  Friedhofskirche	  »St.	  Andreas«	  (früher	  Pfarrkirche).	  Um	  1200	  erbaut,	  

romanische	  Wehranlagen.	   Kirchturm	   nach	   Beschuss	   1945	   zerstört,	   neue	   Haube	   1952/53.	   Stadtkirche	  

»St.	  Bartholomäus«	  1528	  als	  Kapelle	  erbaut,	  1632	  nach	  Brand	  Umbau	  und	  Erweiterung,	  Langhaus	  1745	  

–	  1747.	  Rathaus	  1558	  erbaut	  1682	  und	  1857	  erneuert.	  Heimatstube	  enthält	  eine	  Sammlung	  zur	  Arbeit	  

der	  Zünfte,	  besonders	  Töpferhandwerk.	  Brauhaus.	  Alte	  Töpferei.	   	  

	  

Veilsdorf	  (Gemeinde	  Veilsdorf)	  

Forsthaus	   (mit	   Nebengebäude).	   St.-‐Trinitatis-‐Kirche	   1604	   erbaut,	   spätgotischer	   Chorraum,	   ca.	   50	   m	  

hoher	  Turm.	  Kirche	  »St.	  Veit«	  –	  »Friedenskirche«	  –	  (Friedhofskirche)	  1308	  urkundlich	  erwähnt.	  Trigels-‐

burg	  (Reste	  einer	  mittelalterlichen	  Burganlage).	  Steinkreuz.	  

	  

Völkershausen	  (Stadt	  Bad	  Colberg-‐Heldburg)	  

Vorwerk	  des	  fürstlichen	  Amtes	  Heldburg,	  Ehemalige	  Schule	  (mit	  Nebengebäude).	  Mühle,	  Gasthaus.	  

	  

Wachenbrunn	  (Stadt	  Themar)	   	  

Kirche	  »St.	  Johannis«	  im	  neuromanischen	  Stil	  1870	  von	  Baurat	  Döbner	  erbaut.	  Drei	  Brunnen,	  Backhaus.	  

Drei	  Steinkreuze.	  

	  

Waffenrod/Hinterrod	  (Stadt	  Eisfeld)	  

Christuskirche	   auf	   dem	   Friedhof	   1926	   –	   1928	   erbaut	   unter	  Mitwirkung	   der	   Bevölkerung.	   Feriendorf	  

»Auenland«.	   	  

	  

Waldau	  (Gemeinde	  Nahetal-‐Waldau)	  

Kirche.	  1606	  erbaut	  an	  Stelle	  einer	  Vorgängerkirche,	  Turm	  (40	  m)	  1627,	  im	  Altarraum	  und	  in	  der	  Sakris-‐

tei	  auch	  Wandmalereien	  vor	  1500,	  Kanzel	  1719,	  Witzmann-‐Orgel	  1847.	  
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Wallrabs	  (Stadt	  Hildburghausen)	  

Glockenbrunnen.	  Nonnesruh	  einschließlich	  Wanderwege	  zum	  Stadtberg.	  Ehemaliges	  Schafhaus.	  

	  

Weitersroda	  (Stadt	  Hildburghausen)	  

Kirche	  vor	  1792	  erbaut,	  auch	  »Dorf-‐Gottesstube«	  genannt,	  Taufstein	  1624.	  Schloss.	  Bausubstanz	  15.	  –	  

17.	  Jahrhundert,	  wehrhafte	  Vierflügelanlage	  mit	  zwei	  Rundtürmen,	  ein	  Turm	  abgetragen	  bzw.	  Bausub-‐

stanz	  gefährdet.	  Seit	  2008	  im	  Besitz	  des	  Münchner	  Florian	  Kirner	  (»Prinz	  Chaos	  II.«).	  Jüdischer	  Friedhof	  

und	  Kapelle.	  Seit	  1680,	  10	  Ar,	  44	  m².	  Heute:	  246	  sichtbare	  Grabstellen,	  davon	  233	  mit	  Steinen,	  Grabstät-‐

ten	  bedeutender	  Bürger.	  Kellerhaus.	   	  

	  

Weitesthal	  (Gemeinde	  Sachsenbrunn)	   	  

Steinkreuz.	  

	  

Westenfeld	  (Stadt	  Römhild)	  

Kirche	   »Zur	   Krippe	   Christi«	   1731	   an	   Stelle	   einer	   Vorgängerkirche	   erbaut,	   Taufstein	   16.	   Jahrhundert,	  

letzte	   funktionstüchtige	   Hildebrandt-‐Orgel	   Thüringens	   (1879).	   Zumeist	   gepflegte	   Wohn-‐	   und	   Wirt-‐

schaftsbauten	  (Fachwerkbauten),	  erhaltene	  dörfliche	  Strukturen.	  Heimatmuseum.	  

	  

Westhausen	  (Gemeinde	  Westhausen)	  

Fachwerkhäuser,	   Gehöfte,	   Pfarrhaus	   (1708/09),	   Schule	   (1722).	  Kirche	  »St.	   Kilian«	   spätgotisch	  mit	   ro-‐

manischen	  Resten	   (im	  Turm)	  einer	  Vorgängerkirche	   (um	  1500),	  Chorstühle	  Anfang	  16.	   Jh.,	  Turmhaube	  

1816.	  Totengedenkhäuschen.	  Brauhaus,	  Backhaus.	  Rückhaltebecken	  am	  Fuß	  des	  Kiliansbergs.	  Gedenk-‐

stein	  für	  Zwangsdeportierte.	  

	  

Wiedersbach	  (Gemeinde	  Auengrund)	  

Kirche.	  1487	  

erbaut,	  Taufstein	  v.	  1618.	  

	  

Zeilfeld	  (Stadt	  Römhild)	  

Haufendorf.	  Kirche	  »St.	  Oswald«,	  Kirchhof.	  Turm	  mit	  spitzem	  Helm	  1612,	  Kirchenschiff	  1734,	  geschnitz-‐

ter	  Altarschrein	  »Heiliges	  Abendmahl«	  1515.	  Vier	  Brunnenanlagen,	  Brauhaus,	  Backhaus.	  Landwehr.	  

	  

Quelle:	  Kleine	  Landkreis-‐Chronik	  Hildburghausen	  (aktualisiert	  2014)	  
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2.2 Kulturdenkmale	  Landkreis	  Sonneberg	  

Nr.	   Name	  der	  Einrichtung/des	  Vereins/der	  Initiative	   Ort	  
1	   Evangelisch-‐lutherische	  Kirche	  St.	  Matthäus,	  Saalkirche	  mit	  Turm,	  1950–53,	  

von	  Alfred	  Hellmann	  und	  Fritz	  Zang	  
Bachfeld	  

2	   Backhaus,	  erste	  Hälfte	  19.	  Jahrhundert	   Bachfeld	  
3	   Wohnhaus,	  Fachwerkbau	  mit	  Satteldach,	  1949/50,	  von	  Alfred	  Hellmann	   Bachfeld	  
4	   Wohnhaus,	  Fachwerkbau	  mit	  Satteldach,	  1949/50,	  von	  Alfred	  Hellmann	   Bachfeld	  
5	   Gruber	  Docke	   Bachfeld	  
6	   Gruber	  Kreuzstein	   Bachfeld	  
7	   Gedenkstein	  um	  1864	   Bachfeld	  
8	   Pankraz-‐Denkmal,	  um	  1918	   Bachfeld	  
9	   Amtsgrenzsteine,	  18./19.	  Jahrhundert	   Bachfeld	  
10	   Wohnhaus	   der	   Schneidmühle,	   Massiv-‐	   und	   Fachwerkbau	   mit	   Satteldach,	  

1712	  
Frankenblick	  (Blatterndorf)	  

11	   Backhaus,	  1865	   Frankenblick	  (Blatterndorf)	  
12	   Wohnstallhaus,	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Satteldach,	  	  

17.–19.	  Jahrhundert	  
Frankenblick	  (Blatterndorf)	  

13	   Brücke	  über	  die	  Effelder,	  1908	   Frankenblick	  (Döhlau)	  
14	   Brücke	  über	  die	  Effelder,	  1891	   Frankenblick	  (Döhlau)	  
15	   Evangelisch-‐lutherische	  Kirche	  St.	  Kilian,	  Saalkirche	  mit	  eingezogenem	  Chor	  

und	  Chorturm,	  12./13.-‐20.	  Jahrhundert	  
Frankenblick	  (Effelder)	  

16	   Tanzlinde	  18.-‐20.	  Jahrhundert	   Frankenblick	  (Effelder)	  
17	   Schloss,	  Massivbau	  mit	  Mansardwalmdach,	  14.-‐20.	  Jahrhundert	   Frankenblick	  (Effelder)	  
18	   Wohnhaus,	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Satteldach,	  bezeichnet	  1728	  und	  

1744	  
Frankenblick	  (Effelder)	  

19	   Zweiseithof	  (Brandshof),	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Satteldach,	  1950/51	   Frankenblick	  (Effelder)	  

20	   Sandsteinfindling	  »krummer	  Stein«	   Frankenblick	  (Effelder)	  
21	   Ehemaliges	   Forsthaus,	   verschieferter	   Fachwerkbau	  mit	   Satteldach	   und	   An-‐

bau,	  bezeichnet	  1927	  
Frankenblick	  	  
(Forschengereuth)	  

22	   Backhaus,	  Mitte	  19.	  Jahrhundert	   Frankenblick	  (Grümpen)	  
23	   Zweiseithof,	  19./20.	  Jahrhundert	   Frankenblick	  (Grümpen)	  
24	   Zweiseithof,	  19./20.	  Jahrhundert	   Frankenblick	  (Grümpen)	  
25	   Ehemaliges	  Forsthaus	  Augustenthal,	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Flachsat-‐

teldach,	  1861/62,	  von	  Oskar	  Friedrich	  Ortmann	  
Frankenblick	  (Hämmern)	  

26	   Ehemaliger	  Oberer	  Schutzteich,	  18.	  Jahrhundert	   Frankenblick	  (Hämmern)	  
27	   Wohnhaus,	   Massiv-‐	   und	   Fachwerkbau	   mit	   Satteldach,	   1950–52,	   von	   Kurt	  

Brückner	  
Frankenblick	  	  
(Mengersgereuth)	  

28	   Evangelisch-‐lutherische	  Kirche	  Christus	  dem	  Erlöser	   (Erlöserkirche),	   Saalkir-‐
che	  mit	  Apsis	  und	  Giebelturm,	  18.	  –	  20.	  Jahrhundert	  

Frankenblick	  	  
(Mengersgereuth)	  

29	   Gemeindehaus	  der	  evangelisch-‐lutherischen	  Kirchgemeinde,	  Massivbau	  mit	  
Walmdach,	  bezeichnet	  1960,	  von	  Max	  Brückner	  

Frankenblick	  	  
(Mengersgereuth)	  

30	   Friedhof	  mit	  Kriegerdenkmal	  um	  1920	   Frankenblick	  	  
(Mengersgereuth)	  

31	   Das	  Effelderbachtal-‐Viadukt	  	   Frankenblick	  	  
(Mengersgereuth)	  

32	   ehemalige	  Mühle	  (Kleinmühle)	  18.	  -‐	  20.	  Jahrhundert	   Frankenblick	  	  
(Mengersgereuth)	  

33	   Grenzsteine	  des	  ehemaligen	  Mühlberghofes	   Frankenblick	  	  
(Mengersgereuth)	  



Kulturdenkmale	  

	  

35	  

Nr.	   Name	  der	  Einrichtung/des	  Vereins/der	  Initiative	   Ort	  
34	   evangelisch-‐lutherische	  Kirche	  St.	  Katherina,	  Saalkirche	  mit	  Chorturm,	  	  

18.	  –	  20.	  Jahrhundert	  
Frankenblick	  	  
(Meschenbach)	  

35	   Alter	  Friedhof,	  19.	  -‐	  20.	  Jahrhundert	   Frankenblick	  	  
(Meschenbach)	  

36	   Landesgrenzsteine,	  Gericht	  Schalkau/Gericht	  Rauenstein	   Frankenblick	  	  
(Meschenbach)	  

37	   Friedhofskapelle,	  Massivbau	  mit	  Satteldach	  und	  Dachreiter,	  1965	   Frankenblick	  (Rabenäuißig)	  
38	   Burgruine	  Rauenstein,	  14.	  –	  17.	  Jahrhundert	   Frankenblick	  (Rauenstein)	  
39	   Ehemaliges	   Kinderheim,	  Massivbau	  mit	   Sattel-‐	   und	  Walmdach,	   bezeichnet	  

1907,	  von	  Karl	  Behlert	  
Frankenblick	  (Rauenstein)	  

40	   Wohn-‐	  und	  Geschäftshaus,	  Massivbau	  mit	  Walmdach,	  bezeichnet	  1927,	  von	  
Eduard	  Liebermann	  

Frankenblick	  (Rauenstein)	  

41	   Evangelisch-‐lutherische	  Kirche	  St.	  Maria	  und	  Georg,	  Saalkirche	  mit	  eingezo-‐
genem	  Chor	  und	  Turm,	  15.	  –	  20.	  Jahrhundert	  

Frankenblick	  (Rauenstein)	  

42	   Wohnhaus,	  verschieferter	  Fachwerkbau	  mit	  Satteldach,	  um	  1910	   Frankenblick	  (Rauenstein)	  
43	   Wohnhaus,	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Eckturm,	  bezeichnet	  1905	   Frankenblick	  (Rauenstein)	  
44	   Villa,	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Eckturm,	  bezeichnet	  1905	   Frankenblick	  (Rauenstein)	  
45	   Villa,	  verputzter	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Walmdach,	  bezeichnet	  1907	   Frankenblick	  (Rauenstein)	  
46	   drei	  Glasbilder,	  1970er	  Jahre,	  von	  Otto	  Hofmann	   Frankenblick	  (Rauenstein)	  
47	   Herrengarten	  mit	  Grabstätte	  Georgii,	  19./20.	  Jahrhundert	   Frankenblick	  (Rauenstein)	  
48	   Landesgrenzstein,	  Grenzstein	  des	  Gerichtes/Amtes	  Schalkau	  und	  des	  Gerich-‐

tes	  Rauenstein,	  1588	  
Frankenblick	  (Rauenstein)	  

49	   Neues	   Schloss,	   Massiv-‐	   und	   Fachwerkbau	   mit	   Mansardendach,	   17.	   -‐	   19.	  
Jahrhundert	  

Frankenblick	  (Rauenstein)	  

50	   Grabstädte	  Familie	  Albrecht	  Michaelis,	  um	  1905	   Frankenblick	  (Rauenstein)	  
51	   Backhaus,	  19.	  Jahrhundert	   Frankenblick	  (Rauenstein)	  
52	   Transformatorenhaus,	  bezeichnet	  1919	   Frankenblick	  (Rauenstein)	  
53	   Glocke	  mit	  Armaturen	  und	  Glockenträger,	  1875	   Frankenblick	  (Rauenstein)	  
54	   Friedhofskapelle,	  Massivbau	  mit	  Walmdach,	  1947/48	  von	  Max	  Kühn	   Frankenblick	  (Rauenstein)	  
55	   Gedenkstein,	  1917	   Frankenblick	  (Rauenstein)	  
56	   Docke	   Frankenblick	  (Rauenstein)	  
57	   Der	  Wegweiser-‐	  und	  Distanzstein	  aus	  dem	  19.	  Jahrhundert	  	   Goldisthal	  
58	   ehemaligen	  Gasthaus,	   verschieferter,	   zweistöckiger	  Fachwerkbau	  mit	  Man-‐

sardwalmdach	  und	  massivem,	  tonnengewölbten	  Keller	  
Goldisthal	  

59	   zweigeschossige	  Hauptgebäude	  eines	  ehemaligen	  Sägewerkes	  von	  1919	  	   Goldisthal	  
60	   evangelisch-‐lutherische	   Kirche	   von	   1891/92,	   neugotische	   Saalkirche	   mit	  

Satteldach	  und	  Giebelreiter	  nach	  Plänen	  des	  Schwarzburg-‐Rudolstädtischen	  
Baurates	  und	  Architekten	  Rudolph	  Brecht	  

Goldisthal	  

61	   Altfrauenteich,	   ehem.	   Flößteich,	   wurde	   Anfang	   des	   18.	   Jahrhunderts	   auf	  	  
Veranlassung	   der	   Schwarzburg-‐Rudolstädter	   Forstverwaltung	   aufgestaut	  
und	  bis	  1873	  zur	  Flößerei	  von	  Scheitholz	  genutzt	  

Goldisthal	  

62	   kleiner	   Dreiherrnstein,	   markierte	   ab	   1846	   den	   Grenzpunkt	   der	   Territorien	  
von	   Sachsen-‐Meiningen,	   Schwarzburg-‐Rudolstadt	   und	   Schwarzburg-‐
Sondershausen	  

Goldisthal	  

63	   Landesgrenzsteine	  aus	  dem	  17.	  bis	  19.	  Jahrhundert	  an	  der	  ehemaligen	  Gren-‐
ze	   zwischen	   Schwarzburg-‐Rudolstadt	   und	   den	   Ernestinischen	   Fürsten-‐	   und	  
Herzogtümern	  

Goldisthal	  

64	   Landesgrenzsteine	  aus	  dem	  17.	  bis	  19.	   Jahrhundert	  stehen	   im	  Goldbachtal,	  
der	  ehemaligen	  Grenze	  zwischen	  Schwarzburg-‐Rudolstadt	  und	  Schwarzburg-‐
Sondershausen	  
	  

Goldisthal	  
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65	   Wohnstallhaus	   von	   1709	  mit	   erdgeschossigem	   Satteldachauf-‐bau	   in	   Block-‐

bauweise	  mit	  Hakenblattverbindungen	  und	  verzierten	  Balkenköpfen	  
Judenbach	  

66	   evangelisch-‐lutherische	  Kirche	  St.	  Marien	   Judenbach	  
67	   ehemaliger	  Gasthof	  »Weiß«	  von	  Anfang	  des	  19.	  Jahrhunderts	   Judenbach	  
68	   Pfarrhaus	  von	  1772/73	  nach	  Plänen	  von	  Johann	  Andreas	  Brückner	  aus	  Gefell	   Judenbach	  
69	   Wohnhaus	  eines	  gro0ßen	  Gehöftes,	  um	  1800	  mit	  Umbau	  und	  	  Sanierung	   Judenbach	  
70	   Mauergedenkstätte	  aus	  Resten	  der	  Grenzsicherungsanlagen	   Judenbach	  
71	   Dreiherrenstein	   als	   Grenzpunkt	   der	   Territorien	   des	   Fürstentums	   Sachsen-‐

Coburg,	  des	   Fürstentums	  Bamberg	  und	  des	  Markgrafentums	  Brandenburg-‐
Kulmbach	  

Judenbach	  

72	   Grenzstein	   am	   Sperbersbach,	  markierte	   ab	   1821	   als	   neuer	  Dreiherrenstein	  
die	   Grenze	   zwischen	   den	   Territorien	   des	   Herzogtums	   Sachsen-‐Meiningen	  
und	  des	  Königreichs	  Bayern	  

Judenbach	  

73	   Landesgrenzstein	  des	  Fürstbistums	  Bamberg	  und	  des	  Fürstentums	  Sachsen-‐
Coburg,	   Landesgrenzsteine	   des	   Herzogtums	   Sachsen-‐Meiningen	   und	   des	  
Königreichs	  Bayern	  

Judenbach	  

74	   Die	  evangelisch-‐lutherische	  Kirche	  St.	  Nikolaus	   Judenbach	  
75	   Feierhalle	  von	  1927	  am	  Judenbacher	  Friedhof	   Judenbach	  
76	   ehemaliger	  Flößteich	  von	  1728	   Judenbach	  
77	   Beobachtungsturm	  der	  ehemaligen	  Grenzsicherungsanlegen	   Judenbach	  (Neuenbau)	  
78	   Sattelpass	  als	  ehem.	  Grenze	  zwischen	  dem	  Fürstentum	  Sachsen-‐Coburg	  und	  

dem	  Markgrafentum	  Brandenburg-‐Kulmbach	  mit	  Grenz-‐	  und	  Geleitsteinen	  
Judenbach	  (Neuenbau)	  

79	   Landesgrenzsteine	  des	  Herzogtums	  Sachsen-‐Meiningen	  und	  des	  Königreichs	  
Bayern	  sowie	  des	  Amtes	  Gräfenthal	  und	  des	  Amtes	  Lauenstein	  

Judenbach	  (Neuenbau)	  

80	   ehemaliges	   Schulhaus	   nach	   Plänen	   des	   Saalfelder	   Landesbaurates	   Karl	  
Rommel	  

Lauscha	  

81	   Bahnhofsgebäude	  Lauscha,	  entstanden	  zw.	  1910	  und	  1913	   Lauscha	  
82	   Fabrikantengebäude	  von	  1912	   Lauscha	  
83	   Hauptpumpwerk	  der	  Lauschaer	  Wasserversorgung	  von	  1910	   Lauscha	  
84	   dreigeschossiges	   Zweifamilienwohnhaus	   von	   1930	   nach	   Plänen	   des	  

Lauschaer	  Architekten	  Max	  Greiner	  	  
Lauscha	  

85	   Hauptgebäude	  der	  Wiesleinsmühle	  von	  1824	   Lauscha	  
86	   sogenanntes	   Müllerhaus	   vom	   Ende	   des	   16.	   Jahrhunderts,	   war	   Wohnhaus	  

von	  Christoph	  Müller,	  Mitbegründers	  der	  Glashütte	  Lauscha	  
Lauscha	  

87	   evangelisch-‐lutherische	  Stadtkirche	  von	  1910	  nach	  Plänen	  von	  Julius	  Zeißig	   Lauscha	  
88	   Schulhaus	   von	   1906	   nach	   Plänen	   des	   Saalfelder	   Landesbaurates	   Karl	   Rom-‐

mel	  
Lauscha	  

89	   ehemaliges	  Umspannwerk	  mit	  Schaltwartenwohnhaus	  der	  Licht-‐	  und	  Kraft-‐
werke	  GmbH	  Südthüringen	  von	  1925/26	  

Lauscha	  

90	   Wohnhaus	  des	  Bauunternehmers	  Müller-‐Pathle,	  um	  1910	   Lauscha	  
91	   Grabstätte	  der	  Familie	  Louis	  Geitner,	  um	  1910	   Lauscha	  
92	   grottenartige	  Gruft	  der	  Familie	  des	  Glashüttenbesitzers	  Eduard	  Kühnert	  von	  

1910	  
Lauscha	  

93	   Landesgrenzstein	  von	  1598	  als	  Grenzmarkierung	  zwischen	  dem	  Fürstentum	  
Sachsen-‐Coburg	  und	  der	  Herrschaft	  Gräfenthal	  

Lauscha	  

94	   Eisenbahnviadukt,	  Bauzeit	  zwischen	  1911	  und	  1913	  	   Lauscha	  (Ernstthal)	  
95	   Denkmal	   für	  mehr	  als	   300	   im	   I.	  Weltkrieg	  Gefallene	  des	  Thüringer	  Winter-‐

sportverbandes	  
Lauscha	  (Ernstthal)	  

96	   ehemaliges	  Schulhaus	  der	  Grundschule	  von	  1910/11	   Neuhaus	  am	  Rennweg	  
97	   Holzkirche	  Neuhaus	  am	  Rennweg	  von	  1891/92	   Neuhaus	  am	  Rennweg	  
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98	   ehemaliges	  Verwaltungsgebäude	  des	  Rates	  des	  Kreises	  Neuhaus	   am	  Renn-‐

weg,	  entstanden	  zwischen	  1958	  und	  1961	  
Neuhaus	  am	  Rennweg	  

99	   Burg	  Neuhaus-‐Schierschnitz	   Neuhaus-‐Schierschnitz	  
100	   Schloss	  Neuhaus	   Neuhaus-‐Schierschnitz	  
101	   Burgruine	  Schaumberg,	  12.-‐17.	  Jh.	   Schalkau	  
102	   Wohn-‐	   und	   Geschäftshaus,	   Massiv-‐	   und	   Fachwerkbau	   mit	   Mansardwalm-‐

dach,	  1910,	  von	  Albert	  Steiner	  
Schalkau	  

103	   Wohn-‐	  und	  Geschäftshaus,	  Massivbau	  mit	  Walmdach,	  1905/06	   Schalkau	  
104	   Wohnhaus,	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Satteldach,	  bez.	  1906	   Schalkau	  
105	   Äußere	  Mühle),	  19./20.Jh.	   Schalkau	  
106	   Wohn-‐	  und	  Geschäftshaus,	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	   	   Satteldach,	  bez.	  

1909,	  von	  Johann	  Georg	  Steiner	  
Schalkau	  

107	   Ehemaliger	  Neubauernhof,	  Fachwerkbau	  mit	  Satteldach,	  1947	   Schalkau	  
108	   Evangelisch-‐lutherische	   Friedhofskirche,	   Saalkirche	   mit	   Halbwalmdach	   und	  

Giebelreiter,	  bez.1731	  
Schalkau	  

109	   Alter	  Friedhof,	  Grabstein	  für	  Friedrich	  Wilhelm	  Motz,	  um	  1821	   Schalkau	  
110	   Wohn-‐	  und	  Geschäftshaus,	  verputzter	  Fachwerkbau	  mit	  Halmwalmdach,	  19.	  

Jh.	  
Schalkau	  

111	   Ehemalige	  Gaststätte,	  Fachwerkbau	  mit	  Satteldach,	  18.	  Jh.	   Schalkau	  
112	   Wegweiserstein,	  19.	  Jh.	   Schalkau	  
113	   Wohnhaus	  mit	  Kapelle,	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Walmdach,	  bez.	  1903	   Schalkau	  
114	   Schulgebäude	  der	  Goethe-‐Schule,	  Massivbau	  mit	  Walmdach,	  1906,	  von	  Karl	  

Rommel	  
Schalkau	  

115	   Wohnhaus,	  verputzter	  Fachwerkbau	  mit	  Satteldach,	  bez.	  1690	   Schalkau	  
116	   Evangelisch-‐lutherische	  Kirche	  St.	  Johannes	  mit	  eingezogenem	  Chor,	  13.-‐20.	  

Jh.	  
Schalkau	  

117	   Rathaus,	  verschieferter	  Fachwerkbau	  mit	  Walmdach	  und	  Dachreiter,	  17.-‐20.	  
Jh.	  

Schalkau	  

118	   Wohnhaus,	  verputzter	  Fachwerkbau	  mit	  Satteldach,	  17./18.	  Jh.	   Schalkau	  
119	   Wohnhaus,	  verputzter/Verkleideter	  Fachwerkbau	  mit	  Satteldach,	  17./18.	  Jh.	   Schalkau	  
120	   Ehemaliges	  Hotel	  »Thüringer	  Hof«	  neubarocker	  Massivbau	  mit	  Mansarden-‐

dach,	  1914/15	  
Schalkau	  

121	   Wohnhaus,	  verputzter	  Fachwerkbau	  mit	  Satteldach,	  1701	   Schalkau	  
122	   Wohn-‐	  und	  Geshäftshaus,	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Satteldach,	  16.-‐19.	  

J.h.	  
Schalkau	  

123	   Wohnhaus,	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Mansardwalmdach,	  um	  1910	   Schalkau	  
124	   Wohnhaus	  ,	  Massivbau	  mit	  Glockendach,	  bez.	  1913	   Schalkau	  
125	   Gaststätte	  Schießhaus,	  Fachwerkgebäude	  mit	  Satteldächern,	  19./20.	  Jh.	   Schalkau	  
126	   Ida-‐Dankmal	   Schalkau	  
127	   Ehemalige	  Sparkasse,	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Walmdach,	  bez.	  1909	   Schalkau	  
128	   Wohnhaus,	  massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Satteldach,	  bez.	  1900	   Schalkau	  
129	   Wohnhaus,	  Massivbau	  mit	  Walmdach,	  um	  1904	   Schalkau	  
130	   Villa,	  neubarocker	  Massivbau	  mit	  Mansardwalmdach,	  1927/28	   Schalkau	  
131	   Backhaus	  1833	   Schalkau	  
132	   Friedrich-‐Ludwig-‐Jahn-‐Denkmal,	  1922/23	   Schalkau	  
133	   Schloss,	  verputzter	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Walmdach	  und	  Treppen-‐

turm,	  17.	  -‐20.	  Jh.	  
Almerswind	  

134	   Wohnstallhaus,	   verschieferter	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Krüppelwalm-‐
dach,	  bez.	  1808	  

Almerswind	  

135	   Friedhofskapelle,	  Massivbau	  mit	  Satteldach,	  1920er	  Jahre	   Almerswind	  
136	   Wappenstein	  1757	   Ehnes	  
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137	   Dreiseithof,	  19.	  Jahrhundert	   Görsdorf	  
138	   Grenzdenkmal	  Görsdorf	  mit	   Fragmenten	  der	  DDR-‐Grenzsicherungsanlagen:	  

Grenzmauer	  mit	  Kfz-‐Sperrgraben	  und	  Kolonnenweg	  
Görsdorf	  

139	   Steinkreuz	   Mausendorf	  
140	   Backhaus	  ,	  um	  1900	   Roth	  
141	   Friedhofskapelle,	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Satteldach	  und	  Dachreiter,	  

1949/50	  
Roth	  

142	   Backhaus,	  bez.	  1870	   Selsendorf	  
143	   Wegweiserstein,	  Mitte	  19.	  Jh.	   Selsendorf	  
144	   Forstamt,	   Massivbau	   mit	   Walmdach	   und	   Anbau,	   1893/94,	   von	   Hermann	  

Schubert	  
Theuern	  

145	   Kreuzstein	   Truckendorf	  
146	   Wegweiserstein,	  19.	  Jh.	   Truckendorf	  
147	   Backhaus,	  erstes	  Drittel	  19.	  Jh.	   Truckenthal	  
148	   Wohnstallhaus,	  verschieferter	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Mansardengie-‐

beldach,	  erste	  Hälfte	  19.	  Jh.	  
Truckenthal	  

149	   Ehemaliges	   Schulgebäude,	  Massivbau	  mit	  Mansardenwalmdach	   und	   Dach-‐
reiter,	  Bez.	  18913	  

Truckenthal	  

150	   Backhaus	  ,	  erstes	  Drittel	  19.	  Jh.	   Truckenthal	  
151	   Wohn-‐	   und	   Geschäftshaus,	   Doppelhaus	   nach	   Plänen	   von	   Franz	   Boxberger	  

und	  Ernst	  Herbart	  für	  das	  eigene	  Architekturbüro	  und	  den	  Spielwarenfabri-‐
kanten	  Viktor	  Steiner,	  1923/24	  

Sonneberg	  

152	   Das	   Neue	   Rathaus,	   nach	   Plänen	   des	   Sonneberger	   Stadtbaudirektors	   Karl	  
Dröner,	  1927/28	  

Sonneberg	  

153	   Empfangsgebäude	  des	  Sonneberger	  Hauptbahnhofes,	  1905	  und	  1907	   Sonneberg	  
154	   AOK-‐Gebäude,	  1922/23	  als	  Geschäfts-‐	  und	  Lagerhaus	  nach	  Plänen	  von	  Franz	  

B0xberger	  und	  Ernst	  Herbart	   für	  die	  Spedition	  Mattäus	  Hofmann	  &	  Co.	  er-‐
richtet,	  die	  Plastiken	  an	  der	  Straßenfassade	  stammen	  von	  1923,	  die	   Innen-‐
ausstattung	  von	  1927	  im	  Stil	  des	  Art	  déco	  

Sonneberg	  

155	   LRA	  Sonneberg,	  1961	  –	  1965	   für	  den	  Rat	  des	  Kreises	  Sonneberg.	  errichtet,	  
entwarf	  der	  Meininger	  Hans	  Hattop	  d.	  J.	  und	  führte	  1963	  Ferdinand	  Müller	  
(Quedlinburg)	  aus	  

Sonneberg	  

156	   Deutsches	   Spielzeugmuseum,	   errichtet	   1899	   –	   1901	   von	   der	   Stadt	   Sonne-‐
berg	   für	  die	   Industrie-‐	  und	  Gewerbeschule	  des	  Meininger	  Oberlandes	  nach	  
einem	  Entwurf	   des	  Architekten	  Albert	   Schmist	   als	   neubarocken	  Massivbau	  
mit	  einem	  Walmdach	  

Sonneberg	  

157	   Schulgebäude	  der	  ehemaligen	  Handelsschule,	  gebaut	  von	  der	  Stadt	  Sonne-‐
berg	  1912/13,	  den	  Massivbau	  mit	  Walmdach	  plante	  Albert	  Schmidt	  

Sonneberg	  

158	   Hauptgebäude	  als	  Massivbau	  mit	  Walmdach	   zur	  Wohn-‐	  und	  Geschäftsnut-‐
zung	  für	  den	  Spielwarenfabrikanten	  Theodor	  Hörnlein	  nach	  Plänen	  von	  Ale-‐
xander	  Carl,	  bez.	  1888	  

Sonneberg	  

159	   Forstamt	  Sonneberg,	  der	  Kern	  entstand	  1765,	  1828	   folgte	  der	  Umbau	  zum	  
Verwaltungsgebäude,	  verschieferter	  Fachwerkbau	  

Sonneberg	  

160	   Stele	  mit	   Gedenktafel	   zur	   Erinnerung	   an	   den	   Todesmarsch	   von	   vermutlich	  
467	  Häftlingen	  des	  KZ	  Buchenwald	  

Sonneberg	  

161	   Wohnhaus	  aus	  dem	  Jahr	  1895,	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Krüppelwalm-‐
dach	  und	  einem	  Turm,	  gebaut	   für	  Lehrer	  Richard	  Ada,	  geplant	  vom	  Sonne-‐
berger	  Scheidig,	  genannt	  nach	  dem	  Vornamen	  der	  Lehrersgattin	  Villa	  Julie	  

Sonneberg	  

162	   Gebäude	   von	   1912/13	   nach	   einem	   Entwurf	   des	   Sonneberger	   Architekten	  
Karl	  Mader	   als	   Logenhaus	   für	   die	   Freimaurerloge	   zur	   aufgehenden	   Sonne,	  
1933	  größere	  Umbauten	  durch	  Franz	  Boxbereger	  

Sonneberg	  
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163	   Kelleranlagen	  im	  Sandstein,	  die	  schrittweise	  mit	  Belüftungsschächten	  ausge-‐

stattet	  wurden,	  19.	  und	  20.	  Jh.	  
Sonneberg	  

164	   Wohn-‐	   und	   Geschäftshaus	   für	   Rechtsanwalt	   und	   Notar	   Rudolf	   Doebner,	  
verputzter	   Fachwerkbau	   mit	   Walmdach	   im	   Neurenaissance-‐Stil,	   Planung	  
durch	  Robert	  Brückner	  

Sonneberg	  

165	   Wohnhaus	  mit	  Neurenaissance-‐	   und	  Heimatstil-‐Formen,	   Entwurf	   1890	   von	  
Eduard	   Schmidt	   für	   den	   Privatier	   Richard	   Schubert,	  Massivbau	  mit	  Walm-‐
dach	  und	  Treppenturm	  

Sonneberg	  

166	   zweigeschössiges	  Wohn-‐	  und	  Geschäftshaus,	  entstand	  1895	  für	  den	  Stucka-‐
teur	  Johann	  Pulvermüller,	  Massivbau	  mit	  Walmdach	  von	  Bernhard	  Brückner	  

Sonneberg	  

167	   Wohnhaus	   von	   1897,	   eigener	   Entwurf	   von	   Zimmermeister	   Fritz	  Müller	  mit	  
Formen	   des	   Eklektizismus	   und	   des	   Heimatstils,	   Massiv-‐	   und	   Fachwerkbau	  
mit	  schiefergedecktem	  Walmdach,	  1905	  erweitert	  und	  in	  den	  1920er	  Jahren	  
umgebaut	  

Sonneberg	  

168	   Wohnhaus	   von	   1895,	   eigener	   Entwurf	   von	   Zimmermeister	   Fritz	  Müller	  mit	  
Formen	   des	   Eklektizismus	   und	   des	   Heimatstils,	   Massiv-‐	   und	   Fachwerkbau	  
mit	  schiefergedecktem	  Walmdach,	  1905	  erweitert	  und	  in	  den	  1920er	  Jahren	  
umgebaut	  

Sonneberg	  

169	   Wohnhaus	   von	   1894,	   eigener	   Entwurf	   von	   Zimmermeister	   Fritz	  Müller	  mit	  
Formen	   des	   Eklektizismus	   und	   des	   Heimatstils,	   Massiv-‐	   und	   Fachwerkbau	  
mit	  schiefergedecktem	  Walmdach,	  1921	  Erweiterung	  um	  ein	  Fabrikgebäude	  
durch	  Tierstimmenfabrikant	  Georg	  Steiner	  

Sonneberg	  

170	   Das	  Wohnhaus	   aus	   dem	   Jahr	   1893/94	   errichtete	   der	   Zimmermeister	   Fritz	  
Müller	  nach	  eigenen	  Entwürfen	  mit	  Formen	  des	  Eklektizismus	  und	  des	  Hei-‐
matstils	   auf	  eigene	  Rechnung.	  Der	   zweigeschossige	  Massiv-‐	  und	  Fachwerk-‐
bau	   hat	   ein	  Walmdach	   und	   einen	   Treppenturm	  mit	   einem	  Pyramidendach	  
sowie	  als	  Eingangsüberdachung	  eine	  Veranda	  mit	  Kunstverglasung.	  

Sonneberg	  

171	   Das	  Wohnhaus	   aus	   dem	   Jahr	   1893/94	   errichtete	   der	   Zimmermeister	   Fritz	  
Müller	  nach	  eigenen	  Entwürfen	  mit	  Formen	  des	  Eklektizismus	  und	  des	  Hei-‐
matstils	   auf	  eigene	  Rechnung.	  Der	   zweigeschossige	  Massiv-‐	  und	  Fachwerk-‐
bau	   hat	   ein	  Walmdach	   und	   einen	   Treppenturm	  mit	   einem	  Pyramidendach	  
sowie	  als	  Eingangsüberdachung	  eine	  Veranda	  mit	  Kunstverglasung	  

Sonneberg	  

172	   Das	  Wohnhaus	  aus	  dem	  Jahr	  1893	  errichtete	  der	  Zimmermeister	  Fritz	  Müller	  
nach	  eigenen	  Entwürfen	  mit	  Formen	  des	  Eklektizismus	  und	  des	  Heimatstils	  
auf	   eigene	   Rechnung.	   Das	   zweigeschossige	   Gebäude	   ist	   gekennzeichnet	  
durch	  ein	  massives	  Erdgeschoss	  aus	  Ziegelstein	  und	  im	  Obergeschoss	  sowie	  
in	  den	  Giebelbereichen	  durch	  reich	  verziertes	  Fachwerk	  

Sonneberg	  

173	   Das	  Wohnhaus	   ließ	   sich	   1880	   der	   Hofapotheker	   Fritz	   Schäfer	   nach	   einem	  
Entwurf	  von	  Eduard	  Schmidt	  errichten.	  1934	  folgte	  durch	  Franz	  Trapper	  eine	  
Erweiterung	  des	  Massivbaus	  mit	  Satteldach	  und	  Treppenturm.	  

Sonneberg	  

174	   Das	  Wohnhaus	  mit	  nicht	  mehr	  erhaltenen	  Nebengebäuden	  baute	  sich	  1897	  
der	  Bauunternehmer	  Eduard	  Schmidt.	  Den	  zweigeschossigen	  Massivbau	  mit	  
Walmdach	  erwarb	  1911	  der	  Viehhändler	  Markus	  Illig.	  

Sonneberg	  

175	   Das	  Wohnhaus	   im	  Neurenaissance-‐Stil	   wurde	   1887	   für	   den	   Bankier	   Georg	  
Ortelli	  gebaut.	  Die	  Veranda	  des	  Massivbaus	  mit	  Walmdach	  plante	  1902	  der	  
Münchner	  Albert	  Schmidt.	  

Sonneberg	  

176	   Der	   zweigeschossige	   Massivbau	   mit	   Mansardwalmdach	   stammt	   aus	   dem	  
Jahr	  1876.	  Bauherr	  des	  im	  Neurenaissance-‐Stil	  errichteten	  Wohnhauses	  war	  
der	  Kaufmann	  August	  Luge.	  1999	  wurde	  das	  Gebäude	  umgebaut	  und	  saniert	  
sowie	  durch	  eine	  verglaste	  Veranda	  und	  Dachaufbauten	  erweitert.	  

Sonneberg	  

177	   Der	  Zahnarzt	  Carl	  Roth	  beauftragte	  1913	  den	  Bau	  des	  Wohnhauses	  mit	  Pra-‐
xisräumen	  nach	  einem	  Entwurf	  des	  Münchners	  Albert	  Schmidt.	  Es	  entstand	  
ein	  repräsentativer	  zweigeschossiger	  Massivbau	  mit	  Mansardwalmdach	  

Sonneberg	  
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178	   Die	  Gedenktafel	   erinnert	   an	   den	   Todesmarsch	   von	   vermutlich	   467	  Häftlin-‐

gen	   des	   KZ	   Buchenwald.	   Die	   Häftlinge	   arbeiteten	   in	   der	   Maschinenfabrik	  
Reinhardt	   und	  wurden	   Anfang	   April	   in	   Richtung	   Tschechien	   geschickt.	   Nur	  
wenige	   überlebten	   den	  Marsch.	   Die	   SED-‐Kreisleitung	   Sonneberg	   ließ	   1982	  
die	  Gedenktafel	  anbringen.	  

Sonneberg	  

179	   Das	  Wohn-‐	   und	   Geschäftshaus	   entstand	   1896/98	   für	   den	   Spielwarenfabri-‐
kanten	   Carl	   Geyer	   nach	   einem	   Entwurf	   von	   Georg	   Wicklein.	   Der	   zweige-‐
schossige	  Massivbau	  mit	  Walmdach	  wurde	   1898	   durch	   ein	   Fabrikgebäude	  
ergänzt,	  das	  1907	  aufgestockt	  und	  2004	  abgebrochen	  wurde.	  

Sonneberg	  

180	   Bauherr	   des	  Wohnhauses	   im	   Neurenaissance-‐Stil	   war	   1893	   der	   Lederpup-‐
penfabrikant	   Carl	   Hoffmeister.	   Die	   Planung	   des	   zweigeschossigen	   Massiv-‐
baus	  mit	  schiefergedecktem	  Walmdach	  stammte	  von	  den	  Berliner	  Architek-‐
ten	   Reimarus	   &	   Hetzel.	   Ein	   Fabrikgebäude	   von	   1890	   steht	   als	   Hinterhaus,	  
das	  als	   zweigeschossiger	  Fachwerkbau	  mit	  einem	  Krüppelwalmdach	  ausge-‐
führt	  ist.	  

Sonneberg	  

181	   Das	  Vorderhaus	  der	  ehemaligen	  Holz-‐	  und	  Spielwarenfabrik	  Robert	  Hartwig	  
wurde	  1913	  nach	  Plänen	  von	  Georg	  Wicklein	  als	  Verwaltungs-‐	  und	  Lagerge-‐
bäude	   errichtet.	   Seit	   2000	   wird	   der	   vierstöckige	   Ziegelsteinbau	  mit	   einem	  
Walmdach,	  Gauben	  und	  Dachreiter	  vor	  allem	  als	  Wohngebäude	  genutzt.	  Auf	  
dem	  rückwärtigen	  Grundstücksbereich	  steht	  das	  ehemalige	  Maschinenhaus	  
von	  1900,	  ein	  zweigeschossiges	  Gebäude	  mit	  Satteldach	  und	  Zierfachwerk.	  

Sonneberg	  

182	   Die	   neubarocke	   Villa	   entstand	   1896	   für	   den	   Kaufmann	   und	   Inhaber	   eines	  
Spielwaren-‐Exportgeschäftes	   Ernst	   Friedrich	   Dressel	   jun.	   nach	   Plänen	   des	  
Münchner	  Architekten	  Albert	  Schmidt.	  Der	  Massivbau	  mit	  Mansarddach	  und	  
turmartigen	  Anbau	  wurde	   1941	   durch	   Franz	   Tappert	   umgebaut.	   Von	   1949	  
bis	   1962	   hatte	   die	   Kreisparteischule	   der	   SED	   in	   dem	   Gebäude	   ihren	   Sitz,	  
danach	  die	  DDR-‐Grenztruppen,	  heute	  (2011)	  wird	  es	  als	  Wohnhaus	  genutzt.	  

Sonneberg	  

183	   Die	  neubarocke	  Villa	  wurde	  1900	  für	  den	  Unternehmer	  Otto	  Dressel,	  Mitin-‐
haber	  des	  größten	  Sonneberger	  Spielwarengeschäftes	  Cuno	  &	  Otto	  Dressel	  
nach	   einem	   Entwurf	   des	   Münchner	   Architekten	   Albert	   Schmidt	   errichtet.	  
Der	  Massivbau	  mit	  Mansardwalmdach	  ist	  eine	  der	  bedeutendsten	  Villen	  von	  
Albert	   Schmidt	   in	   Sonneberg.	   Umbauarbeiten	   am	  Massivbau	   folgten	   1919	  
und	  1940	  durch	  Franz	  Tappert.	  Von	  1949	  bis	  1962	  hatte	  die	  Kreisparteischu-‐
le	  der	  SED	  in	  dem	  Gebäude	  ihren	  Sitz,	  danach	  die	  DDR-‐Grenztruppen,	  heute	  
(2011)	  wird	  es	  als	  Wohnhaus	  genutzt.	  

Sonneberg	  

184	   Westlich	  der	  Villa	  steht	  das	  ehemalige	  Gärtnerhaus,	  das	  ebenfalls	  1900	  ge-‐
baut	  wurde.	  Der	  zweigeschossige	  Massivbau	  mit	  Mansarddach	  wurde	  1911	  
umgebaut.	  Das	  Gebäude	  steht	   in	  einer	  Gartenanlage,	  die	  einen	  umfangrei-‐
chen	  Bestand	  an	  historischen	  Baumpflanzungen	  aufweist	  

Sonneberg	  

185	   Die	  Gaststätte	   »Alter	   Fritz«	   eröffnete	   1881	   der	   Brauereibesitzer	   Fritz	  Heu-‐
bach.	  Die	  Gaststube	  und	  das	  Jägerzimmer	  haben	  seit	  1882	  eine	  Neurenais-‐
sance-‐Ausstattung,	   bestehend	   aus	   reichen	   Schnitzereien,	   säulengerahmten	  
Türen	  mit	  Verdachungen,	  Fenster	  mit	  Farbgläsern	  und	  Kassettendecke	  

Sonneberg	  

186	   Das	  Wohnhaus	  wurde	  Mitte	  des	  19.	   Jahrhunderts	   im	  Rundbogenstil	  errich-‐
tet.	   Der	   zweigeschossige	   Massiv-‐	   und	   Fachwerkbau	   ist	   mit	   Ziegelsteinen	  
gebaut	  und	  hat	  einen	  Kniestock	  auf	  dem	  ein	  Satteldach	  ruht.	  

Sonneberg	  

187	   Das	  Wohn-‐	  und	  Geschäftshaus	  ließ	  1888	  der	  Kaufmann	  Ernst	  Martin	  errich-‐
ten.	   Der	   Entwurf	   für	   den	   Massivbau	   mit	   Satteldach	   stammte	   von	   Eduard	  
Schmidt.	   1898	   folgte	   ein	   Umbau	   des	   Erdgeschosses	   und	   1928	   veranlasste	  
der	   Kaufmann	   Kurt	   Böttner	   eine	   Aufstockung	   und	   1932	   den	   Anbau	   eines	  
Lagergebäudes.	  

Sonneberg	  
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188	   Das	  Wohnhaus,	  ein	  Massiv-‐	  und	  Fachwerkbau	  mit	  Mansarddach,	  stammt	  in	  

seinem	   Kern	   aus	   dem	   16.	   Jahrhundert	   oder	   früher.	   Eine	   Aufstockung	   um	  
zwei	  Obergeschosse	  wurde	  gemäß	  Hauszeichen	  im	  Jahr	  1689	  durchgeführt.	  
In	  der	  Folgezeit	  wurde	  das	  Gebäude	  nach	  jeweiligen	  Umbauten	  unter	  ande-‐
rem	   als	   Verwaltungsbau	   und	   zwischen	   1872	   und	   1901	   als	   Gewerbeschule	  
genutzt.	   Seitdem	   dient	   es	   Wohnzwecken.	   Hinter	   dem	   Gebäude	   liegt	   eine	  
Sandsteinhöhle	  mit	  einer	   frühen	   sakrale	   Stelle.	  Die	  Mönchszelle	  oder	  Cella	  
Antiqua	  stammt	  wohl	  aus	  der	  Mitte	  des	  8.	  Jahrhunderts.	  

Sonneberg	  

189	   Das	  ehemalige	  Gefängnis,	   seit	  1963	  nicht	  mehr	  genutzt,	   stammt	   in	   seinem	  
Kern	  aus	  dem	  17.	  Jahrhundert.	  1883/84	  wurde	  eine	  Erweiterung	  nach	  Nor-‐
den	  und	  eine	  Aufstockung	  zu	  einem	  dreigeschossigen	  Massivbau	  mit	  schie-‐
fergedecktem	   Walmdach	   nach	   Plänen	   von	   Karl	   Rommel	   ausgeführt.	   Eine	  
neue	  Gefängnismauer	  wurde	  1954	  errichtet.	  

Sonneberg	  

190	   Die	  Gedenktafel	  an	  einem	  Stein	  erinnert	  an	  den	  Todesmarsch	  von	  vermut-‐
lich	  467	  Häftlingen	  des	  KZ	  Buchenwald.	  Die	  Häftlinge	  arbeiteten	  in	  der	  Ma-‐
schinenfabrik	   Reinhardt	   und	   wurden	   Anfang	   April	   in	   Richtung	   Tschechien	  
geschickt.	  Nur	  wenige	  überlebten	  den	  Marsch.	  Die	  SED-‐Kreisleitung	  Sonne-‐
berg	  ließ	  1982	  die	  Gedenktafel	  anbringen.	  

Sonneberg	  

191	   Das	   Wohn-‐	   und	   Geschäftshaus	   entstand	   1901	   nach	   einem	   Entwurf	   von	  
Bernhard	   Brückner.	   Bauherr	   war	   der	   Konditor	   Ernst	   Brückner.	   Der	   dreige-‐
schossige	   Massivbau	   mit	   schiefergedecktem	   Walmdach	   und	   halbrundem	  
turmartigen	  Anbau	  liegt	  exponiert	  an	  einer	  spitzwinkligen	  Straßengabelung.	  
Aufgrund	   seines	   trapezförmigen	   Grundrisses	   und	   der	   markanten	   Bauform	  
wird	  das	  Gebäude	  im	  Volksmund	  Bügeleisen	  bezeichnet.	  

Sonneberg	  

192	   Das	  ehemalige	  Geschäftshaus	  ließ	  sich	  die	  US-‐amerikanische	  Warenhausket-‐
te	  S.	  S.	  Kresge	  &	  Co.	  aus	  Detroit	  als	  repräsentatives	  Einkaufshaus	  errichten.	  
Den	   ersten	   Bauabschnitt	   von	   1921	   planten	   die	   Sonneberger	   Architekten	  
Franz	   Boxberger	   und	   Ernst	   Herbart	   als	   dreigeschossigen	   Massivbau	   mit	  
Walmdach	   und	   L-‐förmigem	   Grundriss.	   Die	   südliche	   Erweiterung	   zu	   einer	  
Dreiflügelanlage	   folgte	   1927/28	  nach	   einem	  Entwurf	   von	  Walter	   Buchholz.	  
Dabei	   entstand	   erneut	   eine	   symmetrische	   Straßenfassade.	   Zwischen	   den	  
Gebäudeteilen	   steht	   zentral	   ein	   achteckiger	   Torturm,	   der	   Stilformen	   des	  
Expressionismus	   sowie	   des	   Art	   déco	   aufweist	   und	   durch	   die	   Plastik	   eines	  
Weihnachtsmannes	  geschmückt	  wird.	  

Sonneberg	  

193	   Das	   Gebäude	   ließ	   sich	   die	   Industrie-‐	   und	   Handelskammer	   Südthüringen	  
1938/39	   nach	   einem	   Entwurf	   des	   Berliner	   Architekten	   Kurt	   Krauße	   errich-‐
ten.	   Der	   zweigeschossige	   Massivbau	   mit	   ausgebautem	   Walmdach	   wurde	  
von	  1952	  bis	  1990	  von	  der	  Pionierorganisation	  Ernst	  Thälmann	  genutzt	  und	  
ist	  seitdem	  wieder	  Sitz	  der	  IHK.	  

Sonneberg	  

194	   Das	  Postamt	   ließ	  die	  Deutsche	  Reichspost	  von	  1931	  bis	  1932	  unter	  Leitung	  
des	  Baurates	  Kaspar	  im	  Stil	  der	  Neuen	  Sachlichkeit	  errichten.	  Im	  Gegensatz	  
zur	   Nachbarbebauung	   hat	   der	   viergeschossige	   Massivbau	   kein	   Walmdach	  
sondern	   ein	   Flachdach.	   Die	   Straßenfassade	   ist	   durch	   an	   den	   Giebelseiten	  
halbkreisförmig	   anschließende	   Treppenhäuser	   sowie	   das	   überstehende	  
Flachdach	  gekennzeichnet.	  An	  der	  Nordseite	  ist	  ein	  halbkreisförmiger	  Pavil-‐
lon	  angebaut.	  

Sonneberg	  

195	   Das	   Wohn-‐	   und	   Geschäftshaus	   errichtete	   sich	   1904	   der	   Bauunternehmer	  
Bernhard	   Brückner	   nach	   einem	   eigenen	   Entwurf.	   Der	   auf	   einem	   Unterge-‐
schoss	   stehende,	   dreigeschossige	  Massivbau	  mit	   einer	   ockerfarbenen	   Ver-‐
blendsteinfassade	   und	   Sandsteingliederungen	   hat	   ein	  Mansardendach	   und	  
weist	  Jugendstilformen	  auf.	  

Sonneberg	  
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196	   Das	  Pfarrhaus	  der	  römisch-‐katholischen	  Gemeinde	  wurde	  1894	  nach	  Plänen	  

von	  Ch.	  Martin	  gebaut.	  Der	  Puppenfabrikant	  Caspar	  Dill	   finanzierte	  es.	  Der	  
neuromanische,	  zweigeschossige	  Massivbau	  hat	  eine	  rote	  Verblendsteinver-‐
kleidung	  und	  ein	  schiefergedecktes	  Satteldach.	  

Sonneberg	  

197	   Den	   Bau	   des	   Wohn-‐	   und	   Geschäftshauses	   der	   Puppenfabrik	   Carl	   Harmus	  
beauftragte	  1911	  der	  Fabrikant	  Viktor	  Sachsenweger.	  Die	  Planung	  stammte	  
von	  Georg	  Wicklein	  &	  Eichhorn.	   1919	   folgte	  ein	  Umbau	   zu	  Wohnzwecken.	  
Dar	   neubarock	   geprägte,	   zweigeschossige	   Massivbau	   hat	   ein	   schieferge-‐
decktes	  Mansarddach.	  Das	  Hinterhaus	  ist	  ein	  viergeschossiges	  Fabrikgebäu-‐
de	  aus	  Ziegelsteinen	  mit	  Flachdach,	  das	  größtenteils	  1934	  nach	  einem	  Ent-‐
wurf	  von	  Johann	  Carl	  Fischer	  entstanden	  ist.	  

Sonneberg	  

198	   Der	  Kaufmann	  Edmund	  Siegel	  beauftragte	  1910	  den	  Bauunternehmer	  Bern-‐
hard	  Brückner	  mit	  dem	  Bau	  des	  Wohnhauses.	  Über	  dem	  an	  der	  Rückfront	  
gelegenen	   Eingang	   ließ	   er	   die	   Büste	   des	   Herzogs	   Georg	   II.	   von	   Sachsen-‐
Meiningen	   aufstellen.	   Es	   ist	   ein	   Gipsabguss	   der	   von	   Adolf	   von	   Hildebrand	  
geschaffenen	   Bronzebüste,	   die	   im	   Schloss	   Elisabethenburg	   in	   Meiningen	  
steht.	  

Sonneberg	  

199	   Der	  Kaufmann	  Ernst	  Dressel	  sen.	  war	  1887	  Bauherr	  der	  Villa,	  die	  gegenüber	  
der	   Stadtkirche	   St.	   Peter	   steht.	  Der	   Entwurf	   des	   auf	  einem	  Sockelgeschoss	  
stehenden,	  eingeschossigen	  Ziegelstein-‐Massivbaus	  mit	  Sandsteingliederun-‐
gen	  und	  schiefergedecktem	  Mansardwalmdach	  stammt	  von	  Albert	  Schmidt.	  
Das	   Gebäude	  weist	   eine	   kompakte	   neubarocke	   Baugestalt	   und	  Neurenais-‐
sance-‐Stilistik	  in	  den	  Einzelformen	  auf.	  

Sonneberg	  

200	   Ein	   repräsentatives	  Wohnhaus	   ließ	   der	   Kaufmann	   Adolf	   Fleischmann	   1847	  
nach	  Plänen	  von	  Johann	  Michael	  Schmidt	  als	  Stampflehmbau	  errichten	  und	  
benannte	  es	  nach	  seiner	  Gattin	  Villa	  Amalie.	  Es	  ist	  ein	  dreigeschossiges	  Ge-‐
bäude	   mit	   neugotischen	   Stilformen.	   1903	   beauftragte	   Carl	   Craemer,	   Erbe	  
Fleischmanns,	  Albert	  Schmidt,	  Sohn	  von	  Johann	  Michael	  Schmidt,	  mit	  einer	  
Erweiterungsplanung	   im	   Stil	   des	   Historismus,	   die	   unter	   anderem	   an	   der	  
Nordwestseite	  einen	  Treppenhausturm	  mit	  Kegeldach	  und	  eine	  Aufstockung	  
des	  alten,	  polygonalen	  Treppenhauses	  in	  Fachwerk	  umfasste.	  Zu	  dem	  Anwe-‐
sen	   gehört	   ein	  Garten	  mit	   historischen	   Baumpflanzungen.	   Seit	   der	  Wende	  
wird	  das	  Gebäude	  als	  Mehrgenerationenhaus	  genutzt.	  

Sonneberg	  

201	   Die	  neugotische	  Stadtkirche	  St.	  Peter	  wurde	  zwischen	  1843	  und	  1845	  nach	  
Plänen	  von	  Carl	  Alexander	  Heidloff	  nach	  Vorbild	  der	   Lorenzkirche	   in	  Nürn-‐
berg	  errichtet.	  Die	  Hallenkirche	  hat	  ein	  dreischiffiges,	  fünfjochiges	  Langhaus	  
mit	  eingezogenem	  Chor	  und	  eine	  südwestliche,	  45	  Meter	  hohe	  Doppelturm-‐
fassade.	  Das	  Gotteshaus	  prägt	  eine	  helle	  Sandsteinfassade.	  Die	  Säulen,	  Em-‐
poren	   und	  Decke	   des	   Innenraums	   bestehen	   aus	   verputzten	   und	   farbig	   ge-‐
fassten	  Holzkonstruktionen.	  

Sonneberg	  

202	   1873/74	  entstand	  neben	  der	  Stadtkirche	  St.	  Peter	  zum	  Gedenken	  an	  die	  im	  
Deutsch-‐Französischem	   Krieg	   Gefallenen	   ein	   auf	   einem	   Sockel	   stehender	  
Obelisk	   aus	  Marmor,	   den	  Wilhelm	  Netzsch	   aus	   Selb	   entworfen	  hatte.	   Eine	  
Erweiterung	   der	   Gedenkstätte	   folgte	   1925	   für	   die	   Gefallenen	   des	   Ersten	  
Weltkrieges.	  Der	  Grundriss	   stammt	  vom	  Stuttgarter	   Ernst	   Leistner,	   die	  Ge-‐
staltung	  von	  Franz	  Boxberger	  und	  Ernst	  Herbart.	  Auf	  einer	  Betonwand	  sind	  
die	  Namen	  der	  Gefallenen	  angebracht	  und	  gegenüber	  dem	  Obelisk	  steht	  ein	  
mit	  Granit	  verblendeter	  Pfeiler	  mit	  einer	  Kreuzbekrönung.	  

Sonneberg	  

203	   1894	  wurde	  das	  Denkmal	   für	  den	  Sprachwissenschaftler	  August	  Schleicher,	  
der	   als	   Kind	   in	   Sonneberg	   lebte,	   auf	   Anregung	   des	   Verschönerungsvereins	  
aufgestellt.	   Der	   Entwurf	   des	   Bronzereliefs	   in	   Medaillonform	   stammte	   von	  
Reinhard	  Möller.	  

Sonneberg	  
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204	   Im	   Jahr	   1877	  wurde	   das	  Wohn-‐	   und	  Geschäftshaus	   für	   den	   Kaufmann	  Au-‐

gust	  Siedel	  gebaut.	  Die	  Planung	  des	  zweigeschossigen	  Massivbaus	  mit	  Man-‐
sardwalmdach	  stammte	  von	  Eduard	  Schmidt,	  der	  auch	  die	  Erweiterung	  vom	  
1887	   entwarf.	   Der	   repräsentative,	   dreigeschossiger	   Erweiterungsbau,	   ein	  
Neurenaissancehaus,	   besitzt	   eine	   markante	   turmartige	   Eckausbildung	   mit	  
einem	   kuppelförmigen	   Dach.	   Seine	   Fassade	   besteht	   aus	   Ziegel	   mit	   Sand-‐
steingliederungen.	  

Sonneberg	  

205	   Der	   Puppenfabrikant	  Hermann	  Hachmeister	   veranlasste	   1888	   den	  Bau	   des	  
Wohn-‐	   und	  Geschäftshauses	   nach	   einem	   Entwurf	   von	   Adolf	  Meurer.	   1896	  
folgte	  der	  Anbau	  eines	  Fabrikgebäudes	  durch	  die	  Baufirma	  Albert	  Schmidt.	  
!994	  bis	  1996	  wurde	  das	  Anwesen	  saniert	  und	  zu	  Wohnzwecken	  umgebaut.	  
Der	   dreigeschossige	   Massiv-‐	   und	   Fachwerkbau	   hat	   ein	   Krüppelwalmdach	  
und	  an	  der	  Straßenfront	  einen	  Eckturm	  mit	  Pyramidendach.	  

Sonneberg	  

206	   Der	   Sonneberger	   Friedhof	   entstand	   1854/55	   am	   Schönberg	   östlich	   der	  
Stadtkirche	  St.	  Peter.	  Zum	  Einzeldenkmalbestand	  zählen	  die	  Grabstätten	  der	  
Familien	   Otto	   Dressel,	   Philipp	   Hartung,	   Dressel	   und	   Hoffmeister,	   Gustav	  
Stier,	   von	   Walther	   und	   Adolf	   Fleischmann.	   Am	   Eingang	   ist	   ein	   Relief	   der	  
Grabstätte	  Familie	  Matthäus	  Hofmann	  von	  Kurt	  Kluge,	  aus	  dem	  Jahr	  1917,	  
aufgestellt.	   Im	   Foyer	   der	   Feierhalle	   steht	   eine	   Pietà	   von	   Rudolf	   Brückner-‐
Fuhlrott	   aus	   dem	   Jahr	   1954.	   Den	   Sowjetischen	   Ehrenfriedhof	   gestaltete	  
1977	  Erich	  Schramm	  neu.	  

Sonneberg	  

207	   Das	  Lutherhaus,	  ein	  Blockbau	  mit	  Satteldach	  stand	  ursprünglich	  als	  Bauern-‐
haus	  in	  Judenbach,	  wo	  es	  zwischen	  1552	  und	  1555	  errichtet	  wurde.	  Das	  vom	  
Abbruch	  bedrohte	  Gebäude	  erwarb	  1874	  der	  Kaufmann	  Adolf	  Fleischmann	  
und	   ließ	   es	   nach	   Sonneberg	   umsetzen.	   Der	   Name	   Lutherhaus	   beruht	   auf	  
einer	   Legende,	   wonach	   Martin	   Luther	   auf	   seiner	   Reise	   durch	   Judenbach	  
1518	   und	   1530	   in	   dem	   Anwesen	   übernachtet	   haben	   soll,	   was	   nicht	   sein	  
kann,	  da	  das	  Lutherhaus	  jünger	  ist.	  Das	  eingeschossige	  Gebäude	  mit	  vorkra-‐
gendem	  Giebel	  wurde	  mehrfach	  umgebaut	  und	  wird	  seit	  1874	  als	  Gaststätte	  
genutzt.	  

Sonneberg	  

208	   Das	   Wohnhaus	   ließ	   die	   Witwe	   Elise	   Quastenberg	   1902	   nach	   Plänen	   des	  
Coburger	   Architekten	   Ernst	  Wustandt	   bauen.	   Später	   lebet	   die	   Familie	   des	  
Unternehmers	  Max	  Spindler	  in	  dem	  Gebäude,	  das	  nach	  1945	  ein	  Altersheim	  
beherbergte.	  Der	  auf	  einem	  Sockelgeschoss	  stehende	  zweigeschossige	  Mas-‐
sivbau	  besitzt	   historistische	  und	   Jugendstilformen.	  Markant	   ist	   das	  polygo-‐
nale	  Erkertürmchen	  mit	  welscher	  Haube.	  

Sonneberg	  

209	   Das	  Alte	  Rathaus	  wurde	  1840	  nach	  Plänen	  von	  Carl	  Alexander	  von	  Heideloff	  
im	  neugotischen	  Stil	  errichtet.	  

Sonneberg	  

210	   Die	  Gedenktafel	   erinnert	   an	   den	   Todesmarsch	   von	   vermutlich	   467	  Häftlin-‐
gen	   des	   KZ	   Buchenwald.	   Die	   Häftlinge	   arbeiteten	   in	   der	   Maschinenfabrik	  
Reinhardt	   und	  wurden	   Anfang	   April	   in	   Richtung	   Tschechien	   geschickt.	   Nur	  
wenige	   überlebten	   den	  Marsch.	   Die	   SED-‐Kreisleitung	   Sonneberg	   ließ	   1982	  
die	  Gedenktafel	  anbringen.	  

Sonneberg	  

211	   Das	   ehemalige	   Schulgebäude	   stammt	   aus	   dem	   Jahr	   1836.	   Den	   auf	   einem	  
Sockel	   stehenden,	   dreigeschossigen	   Fachwerkbau	   mit	   schiefergedecktem	  
Walmdach	  plante	  Johann	  Michael	  Schmidt.	  Ein	  hofseitiger	  Anbau	  von	  1865	  
ergab	   einen	   U-‐förmigen	   Grundriss	   mit	   Innenhof.	   Nach	   der	   Schließung	   der	  
Schule	   1911	   wurde	   das	   Gebäude	   1914	   zu	   Wohnzwecken	   umgebaut.	   Das	  
Gebäude	  war	  ursprünglich	  verputzt.	  

Sonneberg	  
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212	   Das	  Wohnhaus	  stammt	  aus	  dem	  Anfang	  des	  19.	  Jahrhunderts.	  1888	  ließ	  es	  

der	   Spielwarenfabrikant	   Gustav	   Eichhorn	   nach	   Plänen	   von	   J.	   Carl	   Fischer	  
umbauen.1997	   wurde	   eine	   Sanierung	   ausgeführt.	   Das	   zweigeschossige,	  
giebelständige	   Massiv-‐	   und	   Fachwerkhaus	   hat	   ein	   Krüppelwalmdach	   und	  
zeichnet	   sich	   durch	   eine	   zweifarbige	   Wandverschieferung	   mit	   Zierformen	  
aus.	  

Sonneberg	  

213	   Das	  Wohn-‐	  und	  Geschäftshaus	  wurde	  zwischen	  Ende	  des	  18.	  und	  Anfang	  des	  
19.	   Jahrhunderts	   für	   ein	  Handelsgeschäft	   gebaut.	   Anfang	   des	   20.	   Jahrhun-‐
derts	  folgten	  ein	  erster	  Umbau	  und	  eine	  Erweiterung	  nach	  Plänen	  von	  Chris-‐
tian	  Rauscher	  für	  den	  Kaufmann	  Eduard	  Müller.	  Einen	  zweiten	  Umbau	  ver-‐
anlasste	   1920	   der	   Spielwarenfabrikant	   Adolf	   Reißenweber.	   Der	   zweige-‐
schossige,	  verkleidete	  Fachwerkbau	  hat	  ein	  ausgebautes	  Mansarddach	  und	  
ist	   durch	  eine	   symmetrisch	  gegliederte	   Fassade	  am	  Kleinen	  Markt	   gekenn-‐
zeichnet.	  

Sonneberg	  

214	   1907	  wurde	  die	  aus	  zwei	  Brücken	  über	  die	  Röthen	  sowie	  anschließende,	  im	  
Grundriss	   gekrümmte	   Sitzbänken	   bestehende	   Brückenanlage	   errichtet.	   Die	  
Brücken	  sind	  mit	  Sandstein	  verkleidete	  Stahlbetonbogenkonstruktionen,	  die	  
neubarock	  gestaltet	  sind.	  

Sonneberg	  
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3 Weitere	  Akteure	  des	  Landkreises	  Hildburghausen	  

3.1 Karnevalsvereine	  (Auswahl)	  

Nr.	   Name	  der	  Einrichtung/des	  Vereins/der	  Initiative	   Ort	  
1	   Altcarnevalisten	  1956	  e.	  V.	   Hildburghausen	  

2	   Breitenbacher	  Carnevalsverein	  (BCV)	   Breitenbach	  

3	   Gießübler	  Carnival’s	  Club	  e.V.	   Schönbrunn	  
4	   Gleichamberger	  Karnevalsverein	  e.V.	   Römhild	  OT	  Gleichamberg	  

5	   Heldburger	  Carnevals	  Verein	  HCV	  e.V.	   Bad	  Colberg-‐Heldburg	  
6	   Hildburghäuser	  Carnevalsverein	  1888	  e.	  V.	   Hildburghausen	  

7	   Karnevalsclub	  Marisfeld	  e.V.	   Marisfeld	  

8	   Lengfelder	  CC	  e.V.	   Lengfeld	  
9	   Mendhäuser	  Karnevalsverein	  	  »Die	  Elfen«	  e.V.	   Römhild	  OT	  Mendhausen	  

10	   Milzer	  Karnevalsverein	  e.V.	   Römhild	  OT	  Milz	  
11	   Römhilder	  Karnevalsgesellschaft	  e.V.	  	   Römhild	  OT	  Milz	  

12	   SCC	  »Slusia«	  Schleusingen	  e.V.	  *	   Schleusingen	  
13	   Themarer	  Karnevalsverein	  1896	  e.V.	   Themar	  

14	   Milzer	  Carnevalsclub	  e.V.	   Römhild	  OT	  Milz	  

15	   CCE-‐Carneval	  Club	  Eisfeld	  e.V.	   Eisfeld	  
16	   Harraser	  Carneval	  Club	   Veilsdorf	  

17	   Streufdorfer	  Carnevalsverein	  SCV	  Streufdorf	   Straufhain	  OT	  Streufdorf	  
18	   Hainaer	  Carnevalsverein	  	  HCV	   Haina	  

	  

3.2 Freie	  Künstler	  (Auswahl)	  

Nr.	   Bereich	   Künstler	   Ort	  
1	   Metallgestaltung	  	   Herr	  Helmut	  Apmann	   Eisfeld	  
2	   Glasgestaltung	  Plastik	   Herr	  Hartmut	  Bechmann	   Ernstthal	  
3	   Design	   Frau	  Kristina	  Dietzel	   Effelder	  
4	   Bildhauerei,	  Fotografie	   Herr	  Sandro	  Dorst	   Sonneberg	  
5	   Kunst	  Design	   Frau	  Manuela	  Schüller	   Rieth	  
6	   Fotografie	   Herr	  Ulrich	  Fischer	   Frankenblick	  Grümpen	  
7	   Brass	  Service	  Weiland	   Herr	  Andreas	  Weiland	   Erlau	  
8	   Glasgestaltung	   Herr	  Andre´Gutgesell	   Ernstthal	  
9	   Malerin	  	  /	  Freihand	  e.V.	   Frau	  Johanna	  Rau	   Lengfeld	  

10	   Fotografie	   Herr	  Ulrich	  Hartmann	   Hildburghausen	  
11	   Keramik	   Frau	  Cornelia	  Dömming	   Streufdorf	  
12	   Malerei	  Grafik	   Frau	  Gabriele	  Just	   Hildburghausen	  
13	   Kreativglasbläserei	   Herr	  Christian	  Sachs	   Masserberg	  
14	   Malerei	   Herr	  Karl	  Kassel	   Sonneberg	  
15	   Schabernackrakel	   Herr	  Jürgen	  Hofmann	   Straufhain	  OT	  Eishausen	  
16	   Glas	   Herr	  Günter	  Knye	   Lauscha	  
17	   Töpferei	   Herr	  Markus	  Weingarten	   Römhild	  
18	   Glas	   Herr	  Henry	  Knye	   Lauscha	  
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Nr.	   Bereich	   Künstler	   Ort	  
19	   Schmuck	   Frau	  Anja	  Schöpke	   Massenhausen	  
20	   Malerei	   Frau	  Andrea	  Moigk	   Föritz	  
21	   Stein	  -‐	  Stuckrestaurierung	   Herr	  Axel	  Trümper	   Sachsenbrunn	  
22	   Design,	  Spielzeug	   Frau	  Renate	  Müller	   Sonneberg	  
23	   Töpferei	   Herr	  Ingo	  Müller	   Römhild	  OT	  Haina	  
24	   Glas	   Frau	  Susanne	  Precht	   Lauscha	  
25	   Töpferei	   Herr	  Torsten	  Triebel	   Römhild	  OT	  Sülzdorf	  
26	   Glas	   Herr	  Ulrich	  Precht	   Lauscha	  
27	   Malerei	   Herr	  Gerhard	  Renner	  	   Römhild	  OT	  Bedheim	  
28	   Malerei,	  Grafik,	  Spielzeug	   Herr	  Bernd	  Rückert	   Lauscha	  
29	   Glasbläser	  	   Herr	  Mario	  Pohlmann	   Hildburghausen	  
30	   Bildhauer	  Grafik	  Zeichnungen	   Herr	  Benedikt	  Solga	   Schleusingen	  
31	   Kunstmaler	   Herr	  Andre	  Müller	   Hildburghausen	  	  

OT	  Weitersroda	  
32	   Bildhauer,	  Holzobjektemacher	   Herr	  Dirk	  Winkler	   Römhild	  OT	  Zeilfeld	  
33	   Malerei	   Herr	  Siegfried	  Rommeiß	   Hildburghausen	  
34	   Malerei	   Frau	  Doris	  Lindstädt	   Römhild	  OT	  	  

Gleichamberg	  
35	   Kunstmaler	   Herr	  Claas	  Ollhorn	   Masserberg	  
36	   Mal-‐	  und	  Zeichenzirkel	  1983	  e.V.	   	  	   Eisfeld	  
37	   Fotoclub	  Themar	   Herr	  Dirk	  Ehrenberger	   Themar	  
38	   Studio	  Ruck	  (Malen)	   Frau	  Birgitt	  Ruck	   Lengfeld	  
39	   Malerei,	  Mediengestaltung,	  Design	   Herr	  Frank	  Heidisch	   Veilsdorf	  

40	   Airbrush	   Herr	  Andreas	  Kose	   Heßberg	  
41	   Evangelisches	  Einkehrhaus	  	   Herr	  Hilmar	  Fahr	   Bischofrod	  
42	   Prinz	  Chaos	  II.	   Herr	  Florian	  Ernst	  Kirner	   Hildburghausen	  OT	  

Weitersroda	  
43	   Country	   Konzert	  &	  Touristik	  Agentur,	  Fischer	  &	  

Hahn	  GbR	  
Schleusingen	  

44	   Spielkultur	  e.V.	   Herr	  Michael	  Memm	   Eisfeld	  OT	  Waffenrod	  /	  
Hinterrod	  

45	   Schriftstellerin	  	   Heidi	  Büttner	  	   Schalkau	  
46	   Köhlerhandwerk	   Herr	  Bernd	  Hartleb	   Nahetal-‐Waldau	  Ot	  

Schleusingerneundorf	  	  
47	   Musiker	   Herr	  	  Hans-‐Hedinrich	  Dreßel	   Auengrund	  OT	  Crock	  
48	   Musiker	   Herr	  Hans	  Bauer	   Auengrund	  OT	  Crock	  
49	   Roter	  Ochse	   Herr	  Klaus	  -‐D.	  	  Niemann	   Schleusingen	  
50	   Comedy	   Herr	  Ulf	  Prieß	   Westhausen	  
51	   Kinderheim	  Marisfeld	   Frau	  Ilona	  Günzler	   Marisfeld	  
52	   Kunstwerkstatt	  Oberrod	  	   	  	   	  	  
53	   SRW	  -‐	  Schleusinger	  Reha-‐Werkstätten	   Herr	  Roland	  Holland-‐Letz	   Nahetal-‐Waldau	  

54	   Kunstverein	  Freihand	  e.V.	  	   	  	   Hildburghausen	  
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3.3 Feuerwehrvereine	  (Auswahl)	  

Nr.	   Name	  der	  Einrichtung/des	  Vereins/der	  Initiative	   Ort	  

1	   Feuerwehrverein	  Eisfeld	  e.V.	   Eisfeld	  

2	   Feuerwehrverein	  1993	  e.V.	  Themar	   Themar	  
3	   Feuerwehrverein	  Crock	  e.V.	   Auengrund	  OT	  Crock	  

4	   Feuerwehrverein	  Ebenhards	  e.V.	   Hildburghausen	  OT	  Ebenhards	  
5	   Feuerwehrverein	  Fehrenbach	   Masserberg	  OT	  Fehrenbach	  

6	   Feuerwehrverein	  Gerhardtsgereuth	  e	  V	   Hildburghausen	  

7	   Feuerwehrverein	  Schleusingen	  e.V.	   Schleusingen	  
8	   Feuerwehrverein	  Häselrieth	  e.V.	   Hildburghausen	  

9	   Feuerwehrverein	  Geisenhöhn	  e.V.	   Schleusingen	  
10	   Feuerwehrverein	  e.V.	  Gethles	   Schleusingen	  

11	   Feuerwehrverein	  Heldburg	  e.V.	   Bad	  Colberg-‐Heldburg	  

12	   Feuerwehrverein	  Hildburghausen	  e.V.	   Hildburghausen	  
13	   Feuerwehrverein	  Leimrieth	  e.V.	   Hildburghausen	  

14	   Feuerwehrverein	  Pfersdorf	  	   Hildburghausen	  
15	   Feuerwehrverein	  Poppenwind	  e.V.	   Auengrund	  OT	  Poppenwind	  

16	   Feuerwehrverein	  St.Bernhard	   St.	  Bernhard	  	  
17	   Feuerwehrverein	  Wallraps	  e.V.	   Hildburghausen	  

18	   Feuerwehrverein	  Weitersroda	  e.V.	   Hildburghausen	  

19	   FFW	  Wachenbrunn	   Themar	  OT	  Wachenbrunn	  
20	   Förderverein	  der	  Bergwacht	  Masserberg	  e.V.	   Masserberg	  

21	   Förderverein	  der	  Freiwilligen	  Feuerwehr	  Masserberg	  e.V.	   Masserberg	  
22	   Freiwillige	  Feuerwehr	  Breitenbach	  e.V.	   Breitenbach	  

23	   Feuerwehrverein	  Erlau	  e.V.	   Erlau	  
	  

3.4 Sportvereine	  (Auswahl)	  

Nr.	   Name	  der	  Einrichtung/des	  Vereins/der	  Initiative	   Ort	  
1	   SV	  Edelweiß	  Crock	  e.V.	   Crock	  	  

2	   SV	  1992	  Brünn	  e.V.	   Brünn	  
3	   SV	  Eintracht	  Oberland	  e.V.	   Auengrund	  OT	  Merbelsrod	  

4	   SV	  03	  Eisfeld	  e.V.	   Eisfeld	  

5	   SV	  Werra	  07	  Hildburghausen	  e.V.	   Hildburghausen	  OT	  Wallrabs	  
6	   SV	  07	  Häselrieth	  e.V.	   Hildburghausen	  	  

7	   SG	  Weitersroda	  e.V.	   Hildburghausen	  
8	   TSC	  Rennsteigperle	  Masservberg	  e.V.	   Masserberg	  

9	   SG	  Simmersberg	  Schnett	  e.V.	   Masserberg	  OT	  Schnett	  
10	   SV	  08	  Schleusingerneundorf	  e.V.	   Nahetal-‐Waldau	  OT	  Schleusingerneun-‐

dorf	  
11	   TSV	  Blau-‐Weiß	  Bedheim	  e.V.	   Römhild	  OT	  Bedheim	  

12	   TSV	  1924	  Eicha	  e.V.	   Römhild	  OT	  Eicha	  
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Nr.	   Name	  der	  Einrichtung/des	  Vereins/der	  Initiative	   Ort	  
13	   TSV	  08	  Gleichamberg	  e.V.	   Römhild	  OT	  Gleichamberg	  

14	   Hainaer	  Sportverein	  e.V.	   Römhild	  OT	  Haina	  

15	   TSV	  Eintracht	  Roth	  e.V.	   Römhild	  OT	  Roth	  
16	   FC	  Sachsenbrunn	  e.V.	   Sachsenbrunn	  

17	   TSV	  1900	  Beinerstadt	  e.V.	   Beinerstadt	  
18	   SV	  1951	  Dingsleben	  e.V.	   Dingsleben	  

19	   Sportverein	  Empor	  Lengfeld	  e.V.	   Lengfeld	  

20	   SG	  Marisfeld/	  Oberstadt	  e.V.	   Marisfeld	  
21	   Schmedheimer	  Sportverein	  e.V.	   Schmeheim	  

22	   Sportverein	  84	  St.Bernhard	  e.V.	   St.Bernhard	  
23	   Sportverein	  Eintracht	  Heldburg	  e.V.	   Bad	  Colberg-‐Heldburg	  

24	   SV	  1873	  Lindenau	  e.V.	   Bad	  Colberg-‐Heldburg	  OT	  Lindenau	  
25	   KSV	  91	  Schweizertal	  Schlechtsart	  e.V.	   Schlechtsart	  

26	   TSV	  1868	  Ummerstadt	  e.V.	   Ummerstadt	  

27	   SV	  08	  Westhausen	  e.V.	   Westhausen	  
28	   SV	  Wacker	  04	  Harras	  e.V.	   Eisfeld	  OT	  harras	  

29	   SV	  Eintracht	  Rieth	  e.V.	   Hellingen/Rieth	  
30	   FSG	  »Wäeldner	  Seandhosen«	  Waldau	  e.V.	   Nahetal-‐Waldau	  

31	   HV	  »Fortuna	  9«	  e.V.	   	  Hildburghuasen	  

32	   SV	  EK	  Veilsdorf	  e.V.	   Veilsdorf	  
33	   Ballonsportclub	  Hildburghausen	  e.V.	   Hildburghausen	  

34	   TSV	  1860	  Römhild	  e.V.	   Römhild	  
35	   Tanzsportclub	  Rennsteigperle	  Masserberg	  e.V.	   Masserberg	  

36	   SV	  Alemania	  Crock	   Crock	  	  
37	   Schützenverein	  Pfersdorf	  1990	  e.V.	   Hildburghausen	  OT	  Pfersdorf	  

38	   Reit-‐	  und	  Fahrverein	  Römhild	  e.V.	   Römhild	  OT	  Haina	  

39	   Bergwachtbereitschaft	  Schnett	  im	  DRK	  e.V.	  	   Schnett	  
40	   Die	  Sachsenbrunner	  Murmler	  e.V.	   Brattendorf	  

	  

	  


