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Franz Egon von Fürstenberg-Stammheim 

 

Großgrundbesitzer, Mäzen und Politiker 

* 24.März 1797 auf Schloss Herdringen,  

† 20.Dezember 1859 in Köln 

von Hans Metzmacher            

 

 

 

 

Das Geschlecht der von Fürstenberg gehörte zum westfälischen Adel und benennt sich nach 

einer kurkölnischen Landesburg bei Neheim an der Ruhr. 

Franz Egon Freiherr von Fürstenberg-Stammheim wurde 1797 als einziger Sohn von  

Freiherr Theodor von Fürstenberg und dessen Ehefrau Freiin Sophie von Dalwigk zu Lich-

tenfels in Herdringen geboren. Er hatte zwei Schwestern. 

Er heiratete am 4. Oktober 1829 Pauline Freiin von Romberg (1805-1891) von Schloss 

Brünninghausen bei Dortmund.  

Zusammen mit seiner Frau hatte er sechs Kinder, Sophie (1833-1868), Karoline (1835-

1903), Gisbert-Egon (1836-1908), Isabella (1842-1868), Karl Egon (1844-1858) und Kle-

mens Egon (1846-1926). 

Die Familie lebte in Köln, wo sie das „Haus zu den Biesen“ besaß sowie auf Schloss 

Stammheim. Dieses wurde zu Lebzeiten von Fürstenberg ein Zentrum des zeitgenössischen 

Kunst- und Kulturlebens. 

Franz-Egon von Fürstenberg gehörte zu den größten Grundbesitzern im Rheinland und in 

Westfalen. Er besaß Güter bei Bielefeld, Köln, Jülich, Kempen, Solingen und andernorts mit 

zusammen über 11.000 Morgen Land. Im Jahre 1831 erwarb er Burg Reuschenberg in 

Bürrig von dem Vorbesitzer Caspar Josef Carl von Mylius. Außerdem besaß er Anteile an 

Kohlebergwerken im entstehenden Ruhrgebiet und war beteiligt an ungarischen Kohleberg-

werken bei Pécs. 

Historisch bedeutend war er allerdings nicht als Großgrundbesitzer oder Anteilseigner son-

dern zunächst als Mäzen. Sein Mäzenatentum war dabei geprägt von christlich-

konservativen Werten. Dies wurde etwa bei dem ersten mit seinem Namen verbundenen 

Bauwerk der in Form eines griechischen Tempels errichteten Theodorus Kapelle 1835 in 

Neheim deutlich, die er als Mausoleum für seinen verstorbenen Vater bauen ließ. Architekt 

war Johann Bruère (1805-1854), der damals auch Vorsitzender des Kölner Kunstvereins 

war. Dieser errichtete später auch die Schlosskapelle auf Schloss Stammheim.  
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Von der romantischen Bewegung der Zeit und deren Rückbesinnung auf das Mittelalter stark 

beeindruckt, erwarb von Fürstenberg die säkularisierte Apollinariskirche bei Remagen und 

das Kirchengrundstück mit der gotischen Ruine des Altenberger Doms.  

Als der schlechte bauliche Zustand der Apollinariskirche deutlich wurde ließ er die Kirche 

abreißen und an ihrer Stelle vom Kölner Dombaumeister Ernst Friedrich Zwirner einen Neu-

bau errichten. Diese war der erste Kirchenbau im „altdeutschen“, d.h. neugotischen Stil. Die 

Innenausstattung wurde von den Schadow-Schülern Ernst Deger, Andreas und Karl Müller 

übernommen. Später kam noch Franz Ittenbach hinzu. Die Künstler reisten eigens auf Kos-

ten Fürstenbergs nach Rom, um sich dort Anregungen zu beschaffen 

Das Grundstück mit den Ruinen des Altenberger Doms schenkte von Fürstenberg 1834 dem 

preußischen Staat. König Wilhelm III bewilligte daraufhin 22.000 Taler aus Staatmitteln für 

die Restaurierung. 

Die romantisch-christliche Weltsicht Fürstenbergs korrespondierte in weiten Teilen mit der 

Haltung von Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. In näheren Kontakt zum Hof kam von Fürs-

tenberg 1837 bei einem Besuch in Berlin, den dieser unternahm um nach Vermittlung von 

August Wilhelm Schlegel in Kontakt mit Karl Friedrich Schinkel zu treten. Neben der Be-

kanntschaft Schinkels trat Fürstenberg auch in Kontakt mit dem Kronprinzen (dem späteren 

Friedrich Wilhelm IV.). Fürstenberg gehörte zu den wenigen Katholiken, die in engeren Kon-

takt mit diesem standen. Anlässlich der Krönungshuldigung 1840 wurde von Fürstenberg in 

den Grafenstand erhoben. 

Der König war ein Förderer und Freund der Kunst und sorgte mit Unterstützung durch von 

Fürstenberg für den Wiederaufbau des Altenberger Doms und der Abtei. 

Ebenso nahmen der König und von Fürstenberg beide regen Anteil an der Fertigstellung des 

Kölner Doms. Im Verbund mit den Gebrüdern Boisserée und anderen ist der Weiterbau des 

Doms nach einer zweihundertjährigen Pause wohl ihm maßgeblich mit zu verdanken. 

Fürstenberg wurde Mitglied des Dombauvereins. Außerdem unterstützte er 1836 die Errich-

tung des Beethoven-Denkmals in Bonn. 

Freiherr Franz Egon von Fürstenberg-Stammheim war ein politisch einflussreicher Mann, 

Mitglied des rheinischen Provinzialtages und nach seiner Erhebung in den Grafenstand 

1840, Mitglied des preußischen Herrenhauses. 

Franz Egon war freundschaftlich mit dem preußischen Kronprinzen und späteren König 

Friedrich Wilhelm IV verbunden. 

Friedrich Wilhelm IV war es auch, der den Grundstein zum Weiterbau des Doms legte. 

 

Schon um 1828 hatte Freiherr Franz Egon zu Fürstenberg-Stammheim Maximilian Friedrich 

Weyhe mit der Neuanlage eines Parks in Stammheim beauftragt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Apollinariskirche_(Remagen)
http://de.wikipedia.org/wiki/Bonn
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Weyhe war zu der Zeit kein Unbekannter mehr. Seit 1804 war er als Hofgärtner in Düsseldorf 

tätig, wo er bis zum königlichen Gartendirektor aufstieg. Viele Gärten an Adelssitzen in West-

falen und im Rheinland wurden von ihm geplant und gebaut. 

 

   

 

 

 

 

Das der Besitzer von Schloss Stammheim seinen Herrensitz mit einem neuen und größeren 

Landschaftsgarten im englischen Stil umgeben wollte, war in Mode gekommen. 

Am 18. Dezember 1856 ernannte der Rat der Stadt Köln ihn zum Ehrenbürger der Stadt für 

seine Verdienste um den Dombau. Auch seine Geburtsstadt Neheim machte ihn am 9. No-

vember 1837 zum Ehrenbürger. Beigesetzt wurde von Fürstenberg zunächst in der von ihm 

errichteten Theodoruskapelle in Neheim und später in eine Familiengruft in der Nähe der 

Apollinariskirche überführt. 
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