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Die Gefammtlluonlnl.lng und Gliederung des . Handbuches der Archileklur~ ift Ilm S<:hlulfe des 
. yorliegenden Heftes zu linden. 

Ebendafelbft ifl au<:h ein Veneichnifs der bereits erfchienenen Blinde beigefUgt. 

Jeder Band, be!:w. jedes Heft des _Handbuches der Architektur- bildet ein rur lieh ahgerchlotTcnes Ganze 

und ift einteln kliußich . 

., 



HANDBUCH 
DER 

ARCH ITEKTUR. 
Unter Mitwirkung von Fa,chgenoffen 

herausgegeben von 

Baudireclor 

Profeiror Dr. Jofef Durm 
in Ka.hruhe, 

Geheimer Ballrath Geheimer Rcgicruugsrath 

Profe!for Hermann Ende Profeßor Dr. Eduard Schmitt 
j,a 1I<:,\;n, 

Geheimer Ba",rath 

Profeffor Heinrich Wagner 
in D:I .mltadl. 

Zweiter Theil: 

in Da,,,,nad, 

DIE BAU S TI L E. 
HISTORISCHE UND TECHNISCHE ENTWICKELUNG. 

4. Band : 

Die romanifehe und die gothifche Baukunft. 

Erfi~ lieft : 

Die Kriegs baukunft. 

-----H .......... ·----

VERLAG "0' ARNOLD BERGSTRÄSSER I N DARM ST ADT. 

1889. 
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DIE 

BAU S T I L E. 
HISTORISCHE UND TECHNISCHE ENTWICKELUNG. 

DES 

. 
HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR 

ZVITEITER THEIL. 

4. Band : 

Die romanifehe und die gothifche Baukunft. 

Von Dr. Auguft von Errenwein, 
erflern Dirtctor des icrmanifchcn Nal;onal",,,reumJ in Nürnbcri . 

Er lle:s Heft : 

Die Kriegsbaukunft. . 

,Mil 19') in den Tut eingedruckten Abbildungen , ro wie 14 in den T ext einscherteten Tafeln. 

----.... +!~.----

DARMSTADT 1889. 

V E RLAG \' 0' AR NO LD IlERG S TRÄ SS Elt 
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Du Recht der Uebtrfetzung in fumdl! Sprachen bleibt vorbebalten. 

Zink.HochiltEungen IIUS der Anfislt (Ur Photo.Chemigraphie und Autotypie YOß G. MEISEI-IBACH in Munchen._ 

Druck yon GEBIlÖDF.R KRÖNBIl in StuUgarl . 



Das 

Handbuch der Architektur 
ift In nac hftehender Weife gegliedert: 

ERSTER THEIL. 

ALLGEMEINE HOCHBAU KUNDE. 

Einleitung. (Theoretifche und hifl:orifchc Ucberficht. ) 

I. Abth. Die Technik der wichtigeren Bauftoffe. 
/Jrll r h lfrr , ""/1'''''' 1'1'0/<17'0' - V I' . , ,"-\'11'/,'11' '" ~!'irH , I' .. pfl:ff"" IIAl' h·, .... W·lIlI.fJ l .. A" I''''', J' .. ~/~jf~r 

L A fJ/l OC/o.' ;,. u;"", 
Confiruclionsmnlerialien : Stein. Keramifche Eweugnilfe. Die Mörtel und ihre Gnlndllüffe. Beton. Iloiz. Ei fe n 

und Stahl. - Materia.lien des AU5bau~; Verfchiellene Metalle. Hituminöre Ihu ßoITe. Sonßige ll:ulflo1Te. 

II. Abth. Die Statik der Hochhau-Conftructionen. 
0(",'60'11'1' : PrPfr./ior J..~NJJSJjJ.:A· . .. i ll "",.".,p",,,. 

G rundlagen . - Elemente der Fefi igkeit51ehre. _ S tUlun u.nd TrAger. Dachßuhte. _ Ge .... ·ijlbe. 

IIl. A bth. Die B auformen. 
JJ'"rkiln'," J'r_/dfor A. l'JIIERSCII i" M,." .. II,,,. 

Elementa~ Andonnen. Formen der Hauptgliecler eines Uaul'S. _ Verfchierlene antl~re Bautheile. 

Anhang : Das Ornament. - Die Verwendung der Farbe in der Blukunlt. 
B,,,,,I.,.il,,, ," ANIoilt'·t LIX-YE.l/.4.V.V i .. [.'",,,,1</,,,./ ,, .11. 

ZWElTEI{ THEIL. 

BAUSTILE. 

Hiftorifche und technirche E nt'W"ickelung. 

1. Abth. Die antike BaukunCt. 
S",rNi' tr : 11h" '''''''''''''' Pr~/'jfo" I)". DURM in K""lsrulu, I)irntm' VI'. v. RSSH:VWR/N iN .Wir ,,}rr,;. 

Die Ho.uKllnft <ler Griechen. - Die Baukunll der Etrusker. - Oie ßlluku/!ll der Römer. - Die 

AU~lZiinlZe der c\afTifchen Ill1ukunll (Chrifilicher Kirchenbau). 

11. Abth . Die mittelalterliche Baukunrt. 
1hvt .. 6riu .. : Dlrrd",. j),.. TI. F.$SENWRf,v in Nii""&"I(, f) i .. ",I" .. FRA .\·Z.PA SCI/"r I .. C,.,·,. ... 

Die Fortfe lzun!:' de r c1afli{chen Baukunn im oflrom ifchen Reiche (ß)·u..ntinifchc Uauknnn). - n ie tl:lukllnrl 
des Islam. _ Die romanifche unli die goc.hirche ß llllkunn. 

III. Abth. Die Baukunft der Renaiffance. 
&","",;1,.. : 1J ... "Ii",d""l'uj'jJ" .. Dr. JJUIo·tl/ ilt K" .. I, .. "Iu, .~ rd';/;ltI .... C,.: I ·,lI(JI.I.,.;N;It /'''''''', A,.d';I,~"'" I .. /.IlliHRT 

Jt' Sl'A IIL i .. Shlt/rnrl, Cd •. 8"",.",10 J'r"/rjJ.,. WACN""· i" 11" .. ",jltufl. 

Die Renaifl'..nce in Italien. - Die RI!tl!lifl'Ulct in Fl':lIIkl'l!ich. _ Die Renaifl'anee in Dt\u fchillnd . -

Die Renlifl'ance in England . 

IV. Abth. Die Baukunft der Gegenwart. 
Bmr&,'ür : P~6/(jJtr D,~MI,I.VI·A L.II;': VI)A i~ I'''/~rlll~, /;",,,lt'rN"'r """fit",. /),.. "V,,'''' ,.,. KtI~/sr"A(. ,I~(I,,~.·U 

S7'HO.\'C In I,PM,I"M, (:,A. 1;"""11111 I'"~/(ffi''' WAG/I'f:N iN /)" "111/1"(/1. 

Deu.t{chland lind Qellerreich. - FrankrekJ,. - Englllnd. - Italien . 

J 



DRITTER THEIL. 

HOCHBAU-CONSTRUCTIONEN. 

I. Abth. Conftructions-Elemente. 
8~","liwilt .. : J>,~/,jJ", HA RKHAUSE.N;., /I""'<ln" .. , /1<",..,,110 I'rD/,jJ" v ... IIEINZ/:,·RI.ING i., Andw " I'r,/,.tr"" 

,I/ARX i .. D .. rmfi.dt, 

ConRruclions-Elemente in Stein. - Confiructions-Elemente in Hob. _ eonfiructiom-Elemeß!e in EifeR. 

II. Abth. Fundamente. 
/l~",.liwj",,: G,,,, On",,, .. ' 4 I'''~/'ifo''' J), . SCI/MITT iH /)tm.rfl"dt. 

t,'ulIdllmenl und Bnugrund. - Aufgebaute Fundamente. _ Verfenkte Fundamente. 

Ill. Abth. Raumbegrenzende Conftructionen. 
a,,, ,.M,"/, ,... J',.tt/(ffo,·/JARKHAUSEN j .. HnNNI1TI'" P'~/~ffD" t EWENBECK i .. AMJrtJi, Pr~/'jJ~ .. CiJl. L EN i,. SIll/Ir ""', 
I'r~/'ff~" K()/{NKR iN n"""'ffduw/r. Pro./,ffur f.rlNIJSJJERG i .. Dnntrflndl. PrtJ/l'ff~" AlANX .... Da .. 1t(/Iadt, ß~"i"/frrtDr 

SCH WEIUNC ,' .. Hn""I1TI'''. 

Seitlich hegrenrende Confiructionen : Wände. Wand.Oeffnungen. Gefimfe. Einfriedigungen, BrUfiungen, 
Geländer . Balcons und Erker. - Nach oben begrenzende Confuuctlonen: Gewölbte Deckeo. Balken.Decken. 
Sonfiige Ded:en·eonllructionen. Dicher und Dachfomlen. Dachß.uhl·ConRructionen . Dachdedr.ungen. 

Sonnige Connructionstlleile der Dächer. 

IV. Abth. Conftructionen des inneren Ausbaues. 
B,.~hju .. ; C"'iliNlV"u.. .. DAJI(CA'E i. 8"10'., PrifJlltJou .. r EDEl.MANN i .. "'N",., ... I""'~/'ff" 11. FIseIlEN i,. 11" .. • 
"""'I", 811""',,-,," KNAUJ?F /" IJ"H .. , C, .. FI.".u, .. IA KOPCKE ... Drud ... . Pr~/dI'" .. KtJRN.!."R i,. B, ..... /cIt_'C. 
'"r''';''''' l.UECh.·/{ .... SNt/r""" . Di,.,rl<n- PrtJ/,ff"" LUTIIJlIEN i. Frnt<A/ .. rt ~. M •• Pr"/dF'" MARX I" D ...... ,R.dl. 
Cnd/i"".,i" ... Pli. IftA YA'R i .. Wi, .. , BtJllra'" ORTH i .. ~/i ... /J~_a'" SALßACIf I .. Dru""" C,Il, ß""",,'" h"/~fflW' 

J) ... SCHiII/'J'T .. ,. J)" ,.,.,,R,,J/, 

F~nner und ThUren. - Anlagen :tur Vermittelung dt:!l Verkehres in den Gebluden: Tr~ppen. FllhrftUhle 
und Aufr.Uge. Sprachrohre, HaU$- und Zimmerlelegraphen. _ ß~handlung der Wand., D~cken· und 
Fufsbodenfli.chen, DeCOfllliver All5bau. - Anlagen ~r Verforgung der Gebäude mit Licht und Luft, 
Winne und Waff~r: KUnfiliche Beleuchtung der RAume. Helr:ung und LUftung d~r Rä.ume. Waffer. 
verforgung der Gebiude. - Koch·, Entwäfrerungs- und Reinigungs.Anlag~n: Koch., SpUl. , Wafch. und 
BMde. Einrichtungen . EntwtilTcrung und Reinigung der Gebi.ude. A\.Jlei tung des HaUll" Dach. und Hof. 
wafr~ß. Aborte und Pifroil'li. Entf~rnuDg der Fiic-Jßoffe aus den Gebludcn. - Sonnige Conllructionen des 
inneren Ausbaues : Sicherungen gegen Einbruch. Anjagen :tur Er:r.idung einer guten Akullik. GlockenfiUhle. 

V. Abth. Verfchiedene bauliche Anlagen. 
O'II""'i'''' , P""/'ff"" t EWERBEC}," I. AtuA, .. , K""I,811~;II/"dlW' SPII.l.NER i .. Effi .. . 

Sicherungen gegen Feuer, Dliufchlag, 
Freitreppen und Ra.mptn .A nlagen. 

Boden(enkungen und Erderfchtltterungen, StÜtzmauern und Tert'llffen, 
Behandlnng der Trottoire und Hofftiehen ; Vordächer ; EisbehlIter . 

VIERTER THEIL. 

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG DER GEBÄUDE. 

I. Abth. Die architektonifche Compofition. 
8~a,lK"t ... : PrD/tfo,. f 8 0JlNSTED7' i. Cu/Alt. h n/,;"" ß tJHLilirlNN.n MiJ"dtff, I"'~/ljfo" A. TllfERSCII ill MiJ .. ,J."., 

G, A. 8 ""' 4J" h"jljftw WACNER r" D" ..... jf,.dt. 

Allgemeine. Grundrtlge. - Die Proportionen in der Architektur. _ Die Anlage des G~bäudes. - Ge· 
RaltlLng der lI.uflenm und inneren Architektur. _ Vorriume, Treppen., Hof· und SaQ,!·Anlagen. 



--- -- --- -------

11. Abth. Gebäude rur die Zwecke des Wohnens. des Handels und Verkehres. 

D~"";""·lr .. : p,.~fd/it' -l UX/,' ,." D~rn , r;~" . A'rri,r""If' ''''''' Pro/,jT~r END" "I< lJ, rlb. , /J" ",.,U", "· YI. /. M AXS N ot" 

HEYJ)EN ... n,rll .. , An","t,},/ L f .v"'J,,'MANN i,. F""~"f",., 11 • .11., h.'ij', ,,6,,1v<6," , , ' IOj'P«/J" · (:. Mey!:.'/..' iN IJrrlhi , 
P"jlh ur" IA N EUM.'U,,·,Y i" 1-: .. / .... " e,lI . Bit"""" l'l'v/d!~r W A 1;,vEA' i .. /J",·."jI",JI. 

Wohn~bällde . _ Gebiude ruf Handel und Verkehr. - Gebällde rUr pon- und Telegraphenverkehr. 
Geblude rur Ei fenbahn· , Schifffah rl!;., Zoll. und S teuerzwecke. 

UI. Abth. Gebäude für landwirthfchaftliche und Approvifionirungs-Zwecke. 

8 , ,, .. 6"'1 ... : D"" .. "II< ENCEL ;~ ß " Ii" , I'rtifrffi,r (;EIJ!. in ""'Nd,..", SI",JI. I/Il"r"l~ OSl'H OFF in /ü r fin. e,,,. Hm, .. ,,'" 
Prttf'.ff.'" /1,.. SCII,1f/7"r h, lJ"r",jI .. Jt. 

LlUldwirthrchardiche Gebliude : Sllllle. Feimen . Schl!l,Inen und Geueide-:\1l1.guine. Grörsere landwirth . 
rch.Jtliche Complexe. - Gebi ude Ilir Approvifio ll iruugt_Zwecke : SchlacbthMe und Viehmllrkte. Markthallen 

und Marktpli tu . ßr:l.uereien. Mllb ereien und ßrtnnereien. 

IV. Abth. Gebäude für Erholungs~, Beherbergungs· und Vereinszwecke, 

J/~a ~lNjür .. B"",-lirtrl . .. Pr~/rjl~r /) ... DU/VI t" "i,r1u " lu , 8rK'.·/J ... ",uift,,· ""tl .-!ulri/dll "~,, d, .. IfUf)Ji i. 8, r/i .. , 
..Ard u·/rl'l I./ElIL,,·tN I. F .. ""/l/,, rl ... N " .-4"Aildt t III YI.tOS ;,. "·,,.d/JlO'I ... ,11., I'r.'./'./I"" R F.INI/AR})'/' i" St"lIl' '' ' ' , 

Cd,. n ....... I!. P~/41- /)r. SC/IM I T T ,' .. f)a' '''fi .. tlt, Gd •. 1/" ...... '4 1,,~/,jJi>r W,-I IiN l i R ;" 0"' '''/1",11. 

Schallk· und Spelfe.l.ocale . Kdfeehliufer und Reftaurants ; Volkaktlchen lind Speife.Antlalten !Ur Arbeiter : 
Volb·Kalfeehlllfer. - Oeffentliche VergnUgungs.Locaie und Feflhallen , - Hote,", . Gallhöfe niederen RugCl, 
Schlafhlu fer und Herbergen. _ Baulichkeiten fUr Cur· und Badeorte. - Gebliude für Ge{eurchaJteu und 

Vereine. _ Baulichkeiten fUr den Sport . _ Sonllige ]J".ulichkeiten ru r VergnUgen und Erhollln~. 

V. Abth. Gebäude rur Heil~ und fonftige Wohlrahrts~An{ta1ten. 

Hr. rhiu .. .. Ok,.&... ,. .. /II ."tI Cr!.. RrrÜ'''''r s .. n!;' t FUXlo.- i" H.""IN' '', 1'''4,./l,,' · IIEx,..,el i" A .. f A . ... SI."f/.IJn" .... ' " 
OS1.,,0"·" · i .. 8u /iM, B~"",.ijJr" PI, ACE i" "',.""/c/,,,., tI . ,1I" S/,,,III """"ijr' " ST()f/HI-:. .. ' ; .. Cil" . 

KranIa-nhlufer und andere Heib.nllalten. - Plle,- und Verforgungshänrer. _ Hl de_, Schwimm. und 

Warch-Anfla lten. 

VI. Abth. Gebäude fUr Erziehung. WilTenfchaft und Kunft. 

JJ,ar~.·U" " SI.tll_O .. " ,."IIo BEIIN A'/i i" ", ... "t/ . ,., " . /11 .• Kr"·"""rt- • . 8"" ... /4 E CCEGT ; .. S ,..Ii • • Crlo . 8rK;~'''''r''''' /io 
1' .... /~ff_ F.N D .b.· i,. Hr l'li,., 0",,,, .. ,,, TUNK i" 0,.,.",,,. 0 ... ,.,,11. f "'ERLElf , ,, A· .. ,.ls,u"~. r .. ,/rff"" K ÖRN EN j .. Or .. "_/r"',,,lr, 
Stnd'·R .... .. "t}, KON TO'" i. /:..,/ .. .. " Ok , 6mlJ'lItlt I'''~/dlp, I.AN" i .. KIO,l,,..!,,. Okrl>a .. . ·,,11r P" /'J!6r D ... " . I.EINS j " 

S/ .. flr .. .. t, 1J" .. d;,'IC~" LICII T i .. Lri;~,S' , Ar,'~;I,Ir' LIA'I)II ElllfEN i .. p" "cJt/ llrl a . /11 .• "·rK.· n .. .. ",rlJl~' /ffESSh·J. ,' .. B, .. /;'o, 
A,.,~,~.I" OPPE"'/ffA NN I" /If .. ;,u. ,-I ,.(/,;/,./ll SE/II,.,.:N i,. H".,,611 ' 'K, " .. " . OIH,.-RrJ:i'''''~K,,. .. lh S /'JI-.·Kf.';': i .. JJ,..!t'", Cr/,. 
;':'r,·,,,u"i:, .. ,,tlu,. l'Ib.·nI-:MANN i .. 1',#tI""" I'n!/'./I, r /J,. . YO(;,.:L i .. Br .. ". ... Cd, . " ",,,,,/,, I',.p/dl, .. WA CNER i" D" "mfl,,JI. 

Niedere nnrt höhere Lehmnftalten . Hoch{chul t n , zugehörige lind verwandte wifrenfclllftliche Inllitu te : 
Univeriilitl!D. Technircbl! Hoehfchulen. N. turwiffenfchaftliche Inlli tut!! . Medicinirche Lehruolblten der 
Uniyerfitlten , Technirche Laboraloriel1 . ~Iernwart en Und lindere Obfervator ien. _ Gebiude rUr AUIUbung 
ntr Kunfi und Kunllunterricht : Künß.]er·Arbeitsfii tten : Kunil fchlllen. Gebi ude rur tbea.t ralirche und andere 
t.Unllleri fcbe Auffilhru ngen. - Gebiude (U r Sammlungen und An~Il t1lungen: Archive : Ui hliotheken : Murten. 

Aquarien ; Pflanzenhllufcr. Ausllellungsgeblude. 

VII, Abth. Gebäude rur Verwaltung, RechtspRege und Gefetzgebung ; 
Militärbauten. 

B' .. rkl /,.. .. 1" '/41"" Rf. V.\ 'TSCIILI l. Z;;rid. , SI,dl.R".",I" h'Oh'T()M i" I:'(/" r/, }l"""",.,,,t~, ... J.ANDAUER (. 
Slwltrlll'/, OH ... lh"i~(/Jr t 1I.IIIE Y ER i. Oltlmj"I',f , SI" d/.B .. " "" ,. OSl'!fOFF i .. S , ,,/i .. , 1",C .• ,Ua;'" RICHTER 
i .. O' W"" . GI" . DIt"~"/" I',,~/'./lp,. JJ". SCIIMITr i" I)""illjl~,il , 11,,,, .. ,, 111 SCIIWECIITF.,v lH o , .. ü .. , C, It. B ... ,."III 

I'rllj dlp ' WAGNER in J)" .. ... jl,utl, Bnu,.atlr I/IALl.07' iH O,.·(l ... 

Gebllude rU r Verwalnlllgsbehörden und »rivlte Verwaltungen : Su dt. und R.thhlu(cr . Gebi ude für Mini· 
fteri en , Botfchdten und Geflndt(ch.rten. Gefchl ftshiurcr fUr Ilu tliche Pro t' inz., Krd s- und OrLSbehörden. 
Gerchl fLShJiufer fUr fonftige: öffentl iche und pri .... te Verwaltuogen. Leichenfchauhli llfer. - Gcrichtllhlufer. 
S traf- und Beffentngs-Anß.alten. - Parlamentshiufer und Stlndehli.ufer. _ .Geb5.ude fU r mili tl rifche Zwecke . 



VIII. Abth. Gebäude und Denkmale tur Gottesverehrung, fo wie zur Erinnerung 
an denkwürdige Ereigniffe und Perfonen. 

S~",.h/la· ; C,,,. Ohr6n"".tllIt. PI"./(/)".r /Jr. A DLE R iH B'rh .... StlNdi".rt"'r l'r./,j}".r /}".. nUR"f '. K",rls r .lu, Aulrildrü n 
LAMJJE/lT &' STAHL iN Si"llrarf. 0 ".1".11< ORTII I,. JJtrJl .. . 

Gebiude rUr ki rchliche Zwecke. - Architektonik he Denkmale. - ßildneri rche Denkmale . - Baulichkei ten 
und Denkmale rUr den Todten-Cultus. 

Ergänzungs-Bände: 

Der Städtebau. 

Bt"r~tiÜr : Sln dl6c" ",dfl'" S TUBBE.V in C~bl . 

Die Garten-Architektur. 

B~ar6rik,. .. . .... . 

Die Bauführung. 



Vom 

Handbuch der Architektur 
ia bis jetzt erfchienen: 

1. Theil. Allgemeine Hochbaukunde. 

I. Band, erfte Hälfte: Einleitung. (Theoreti fche lind hifiori fche Ucbcrflcht.) Von 
Director Dr. A. v. EjJmwtin in Nümberg. - Die T echnik der wich t ige ren 
Bau floHe. Von Hofrath Proferror Dr. I-V. F. Exller in Wien , llro fetTor 11. I/alltIJ

!child in Aarau und ProfeHor G. LauböcJ.: in Wien. (Prei s: S Marle. ) 

I. Band , zweite Hälfte: D ie Sta tik der H ochball·Confirllctionen. Von Pro· 
ferro r 171. Lal1dsberg in Darmnadt. (Zweite Au n.; Preis: 1 2 M:trk .) 

11. T heil. Hiftorifche und technifche Entwickelung der Bauftile. 
T. Band: Di e Baukunfl der Griechen. Von Baudirector Profcrror Dr. j. D urIlI 

in Karlsruhe. (Preis: 16 Mark.) 

2. Band: Die B auktlnfl der Etr usker und der Römer. VOll B:tudirector Pro· 
feffor Dr. J. Dur", in Karlsruhe. (Preis : 20 Marle) 

3. B:tnd, erne Hälfte: Die Ausgänge der cl affifch e n Baukunfl (Chrifil icher 
Kirchenbau). - D i e Fortfetzung der c l affifchcn Baukunfi im oft· 
römifchc n R e iche (Byzantinifche Baukunfi). Von Director Dr. A .• 1. EI/m-
7utin in Nürnberg. (Preis: 12 Mark 60 Pf. ) 

3. Band, zweite Hälrte: Di e Baukunfl des Islam. Von Di rector FrtlllS-Pn/cllo in 
Ca iro. (Preis: I I j\·I:nk.) 

+ Band: D ie romanifche und die 

Dr. A. v. ll/fomuciu in Nümberg. 
(Preis: 16 !\'lark.) 

IIl . Theil. H ochba u-Conftructionen. 

gothifchc B :l uku nfi. Von Dircctol" 
Erftes Heft: Die Kriegsba\1kunfl.. 

1. Band: Confiructions·Elc lTIentc in Stein, Holz lind Eifen. VOll Profc{for 
G. lJOrl.-lIOU(efl in Hanllover, Daurath P ro feffor Dr. F. Jltimur!;'lg in Arl.chen 
und ProfefTor E. A'Iar;x in Dannfladt. - Fundame Jl te. Von Geh. Baur:\th 
ProfefTor Dr. E. Sdmzitt in Darmfiadt. (Preis: IS Mark.) 

4. Band : KUnfiliche Uelcuchtung der R äume. Von ProfcfTor H erllJflllll 

Fift/ur in Hannover. - Heizung und Lilftung der Räume. Von P ro· 
feffo r Hermoflfl Fi/dur in Hannovcr. - Waffel' verfo r gung de r Ge· 
bä.u d e. Von Ba\1 ralh ll. SalbacJl in Dresden. (Preis: 16 Mark.) 

5. Band: Koch . , Spül· , 'Vafch- und .Bade·Ei n richtungen. VOll Civi}· 
ingenieur Da"uke in Ucrl in, Profeffor lIfarx in Darmfladt und Geh. Baurath 
ProfcfTor Dr. Schlllill in Darmfladt. - Entwäfferullg und Reini gung 
der Gebäude; Ableitung des Hau s-, Dach· und H ofwaffcrs; Ab orte 
und 1l iffoirs; Entfernung der Fä calfloffe aus den Gebäuden. Von 
Baumeiner Knaul! in Berlin, Baurath Sn/back in Dresden und Gch. Haurath 

Profeffor Dr. Sthmitl in Darmfladt. (Preis: 18 Mark.) 
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Dresoell. _Sicheru ngen gegen F euer, Blitzfchlag, Bod enfe nkllll gell 
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Trinkhallen , Wandelbahneu und Colonnaden). Von Architekt t J Alyliuf in 
Frankfurt a.. M. und Geh. Baurath Profeffor H. WognlT in Darmrtadt. 
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P:trJ:tmentshtHtfer und Std.nd ehd.urer. Von Geh. B:turuth ProfelTor 
H, Wilgner in Darmfiad t llnd Baurath P. Wa/Iot in Bedin. 

Gcbd.llCle für militär i fche Zwecke (Geb!i.tlde für die oberfien Militär
Behörden ; Cafcrncn; Excn:ir·, Schiefs- und Reit häufer; Wachgebäude; mi li
tärifche Erziehungs· und Ullterricht~-Anfla1tcn). VOll lngen ie m-Maj or F. Ric/Jler 

in Dresden. (Preis 32 M:l!'k.) 

.. . -+-::: Unter der PrefTe : ';::(+ ... 

IV. T heil. Entwerfen, Anlage und Einrichtung de r Gebäude. 

6. Halbband : Gebäude für Erziehung, Wiifenfchaft und Kunft: 

Heft r: Nieder e und höhere L ehrallnaltell. VO ll Stadtb:tltrath 
ßdillke in Frankfurt a. l'I-f., Oberbamath PI'Ofelror ltmg in Karlsruhe, Architekt 
O. Li11dhdmer in Frankfurt a. M. , Geh . B:turath Profeffor Dr. E. SdllJ/ ;!I in 
Darmnadt lind Geh. Bat11':l th Profcffor 11 Wagmr in Darmfiadt. 

Heft 3: Gebaud c für Au sü bun g d e r K untl un d Kuntlunterri c ht 
(Künlller.Arbeitsflättcll; Kunllrchltlen; Muflkfchulen tl. COllfervalorien; Concerl· 
und Saalgebiiude; T heater; Circus- lII'ld Hi ppod rom -Gebäude). Von Ober
baurath Profcffor Dr. v. Ltills in Stuugart , Bautlircctor LidlJ in Leipzig, 
Architekt R. Op/ermaml in Main1-, Geh. Ba\lrath Proferro r Dr. E. ScIIllI;1I in 
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DIE MITTEL AL TERLI C H E BAU KUN S T. 

3 . Abfchn itt. 

Die romanifehe und die gothifche Baukunft. 
Von Dr. A ucuST v, E SSIi:N\\'EIN, 

Einleitung. 

Die Wogen der Völkerwanderung hatten (Ich gelegt. Die von Ollen un d 
Norden gekommenen Völker waren theilweife zurückgewandert gegen ihre früh eren 
Sitze, theilweife im Süden zu Grunde gegangen , oder fie hatten lieh mit der vor. 
gefundenen Bevölkerung zu neuen Staatengebilden vereinigt und die Grund lagen 7.ll 

neuen Nationalitäten entwickelt. Im Mittelpunkte der alten CultllT, in Itali en, hatten 
rich die Langobarden erhalten , aber mehr und mehr mit deli Romanen 7.U einem 
mit eigenartigem Charakter auftretenden Volke, zu Italienern, ausgebi ldet. In Spanien 
bega nnen die \ ·Veftgothen, mit der alten Bevölkerung gemi[cht, zu Spaniern zu 
werde n. Die in Frankreich fitzenden Franken fingen auch bereits an, mit de n 
Galliern gemifcht, Franzofen zu werden, als {je die anderen dcu tfchen Stämme fleh 
untcrthan machten, allerdi ngs nicht mehr in der Abficht, fich in deren \Voh nfitzcn 
hcimifch einzurichten i denn fie hatten ja bereits fellen Sitz, gleich den übrigen 
Völkern. Ihnen galt es nur , von ihrer Hcimath aus alle Ucbrigen zu beherrfchcII, 
wie folches die Römer getban. Deren Reich woll te der Franken gröfster Herrfeher, 
earl, welchem die Gefchichte den Beinamen dt's Grofsm gegeben, wieder aufrichten, 
als er die verwandten Stämme DClItfchlands und italiens fich unterwarf. Mit der 
Kirche verbunden, follte fein Reich ein Reich des Friedens werden. 

Aber trotz der HerrCehaft des Chrillenth ums wollte die allgemein erfehnte 
Ruhe auf Erden , wollte der allgenleine Friede flch nicht ein fte Ilen. Das Uno 
abhängigkcitsgcfuhl der Einen, dic Herrfchfucht der Anderen oder auch derfelbclI, 
das Vertrauen Aller auf die Kraft ihres Schwertes, das Mifstrauen eines Jeden in 
die Friedfertigkeit aUer Uebrigen waren zu graf.<; , als dafs der friede hätte ein 
allgemeiner und dauernder werden können, den Jeder fur flch nur fo weit gefichert 
fah, als er feine m Schwerte vertrauen konnte. Die Einheit des Reiches earls (Üs 
Groftm Iiefs fieh nicht aufrecht erhalteIl gegenübe r der Sucht eines jeden fei ner 
Erben , felbft zu herrfchen , Co weit feines Schwertes Spitze reichte. Noch aber 
ftanden aueh einzelne Völkerfchaftell da, nicht zufrieden mit ihren WohnfitzeIl, bereit 
lich neue zu erkämpfen , die fefshaft gewordenen Völker bedrohend. Nonnanen, 
Slaven und Ungarn Ilanden bereit , fleh auf die ruhigen curopäifehen Völker zu 
werfen, denen noch von anderer Seite her fchwere Gefahr drohte. 

Handbuch du A,ehi t.klur. JI. 4,3. 
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Faft an derfelbcn Stelle, wo den Völkern die Religion des Kreuzes geoffenbart 
worden war, war 600 Jahre fpäter eine neue Religion erllanden I jene des Islam, -
und wenn das Kreuz feinen Schatten friedlich über die kriegeri(che Welt ausgebreitet 
hatte, (0 waren MollatJlm~d 's Anhänger bemüht, mit Feuer und Schwert deffen Lehre 
auszubreiten und ihr auf (olche Weife die Herrfchaft der Welt zu liehern. Bald 
hatten fie (ich Vorder-Afien und das civilifirte Afrika unterworfen, verruchten von 
Spanien aus in Europa vorzudringen und bedrohten von Wel1:en her die abend
ländifche Chrillengemeinde, wie fie von Ofien her das byzantinifche Reich bedrohten. 
Indeffen hatte auch der Tslam , gleich dem Chrifienthume. Keime in fleh getragen 
oder rolche bei den Völkern vorgefunden, d ie er lich zunäch1l: zu eigen gemacht 
und denen darum dic Herrfchaft in feinem Reiche zugefallen, welche die Grund lage
rur die Entwickelung einer eigenartigen Cultur und in de rfelben einer hoch fl:ehen. 
den Kunfi geworden waren . Sie brauchte allerdings Zeit zu ihrer Entfaltung, und 
zuerfl: war es nur die kriegerifehe Seite des Islam, welche lieh geltend machte und 
dem Abendlande die Nöthigung brachte, fein Schwert fcharf zu erhalten. 

Mit Eifer bemühte lich die Kirche, die Welt friedlich zu gefl:alten: fie ent
wickelte das Idea l eines Weltreiches , welches , mit dem Kaifer an der Spitze, alle 
ihr angehörigen Völker in feinen Frieden fchliefsen, das Reich Gottes als Reich der 
Kirche auf Erden bi lden follte, mächtig durch des Kaifers Macht, von dem alle 
Anderen die ihrige zu Lehen trugen, zu r Gelittung gehoben durch den Einßufs der 
Kirche, die diefes Körpers Geift war, von ihr geleitet, die jeden Einzelnen veredeln, 
Alle der ewigen Seligkeit zufuhren wollte. Der Gedanke war und blieb ein Ideal, 
das nie erreicht wurde, weil Sorgen und Leidenfchaften die Menfchen von dem 
Wege ablenkten, auf welchem allein es zu erreichen war. Die Welt war und b lieb 
ein Reich des Krieges. 

Diefem chrifiliche Bedeutung zu geben , ihn dadurch zu idealiliren, war das 
Einzige, was die Kirche auf Erden zu erreichen vermochte. Der Krieger ward zum 
Ritter und deffen hä ch1l:es Ziel der Kampf gegen die Ungläubigen , gegen den 
Islam. Diefem die Stätten zu entreifsen, an welchen der Heiland gelebt und ge
wirkt, dort ein neues chrifl:liches Reich aufzurichten, wurde des Ritters höchfte Auf· 
gabe. So zog ein Theil der beften Kräfte des Abendlandes in das Morgenland , 
um dort den Kampf zu fuchen. Eine nahe Berührung der Chrifl:en mit den 
Mohammedanern fand fl:att, und gerade diefe Zeit der Berührung, dieCe Zeit des 
Kampfes in es, in welcher flch heide Culturen, fcheinbar unabhängig von einander 
und doch durch die Rivalität flch in höherem Sinne beeinftuffend, grundverfchieden 
von einander in charakterifiifcher Eigenart entwickelten. 

Im vorhergehenden Halbbande ill: die Betrachtung der islamitifehen KUllft 
niedergelegt. Es find dort ihre Anfänge charakteri flrt, die Elemente, aus denen (je 
lieh entwickelt hat, vorgefUhrt. Es in gezeigt, wie gerade im XII. Jahrhundert lieh 
die Eigenart ausbildete, wie im xm. die Kunft zu einer fertigen mit feinfl:er 
Charakteriftik wurde. Wir werden nun zu zeigen haben, wie der Gang im Abend· 
lande ein ganz gleichzeitiger war, wie auch bei uns im xm. Jahrhundert ein poetifcher 
Duft alle Vv'e rke der Kunft verfchönerte , eine Blüthe derfelben bei uns hervorrief, 
die an Zauber den Werken des Morgenlandes nicht nachfteht. Gleich wie mit dem 
XIV. Jahrhundert die Kunft des Islam an innerer Bedeutung nicht mehr zunahm, 
wie, was lie noch an Reiz gewann, lieh auf formales Linienfpiel befehränkte. Co 
auch bei lIns. Wenn mit dem XV. Jahrhundert die KUl1ft des Islam {labil wurde 
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und, ohne mehr eigentlich Neues zu fehaffen, Jahrhunderte lang vom Hergebrachten 
zehrte, {o war bei uns der Gang nun allerdings ein anderer. 1m Orient war die ganze 
Cultur im Dienlle eines eimigen Gedankens, folgte fl c einer einzigen Richtung, von 
der eine Abweichung gar nicht denkbar war. Im Abendlande kon nten ncue Ge
danken, neue geifl:ige Strömungen der Cultur andere Richtungen geben, lind als die 
ritterliche Zeit an geiftiger Bedeutung abzunehmen begann J fing der Geifl des 
Bürgcrthumes an , jenen Einflufs zu gewinnen, der es ihm möglich machte, der Zeh 
die Richtung vorzuzeichnen. So war es bei UIlS möglich, dars das xv. jahrhunderl 
eine ncue Epoche bezeichnete. Zwar war fie in formaler Beziehung zunächfl abhängig 
von dem, was das XIIT. Jahrhundert gefchaffen, das wir als die Blüthczcit der 
mittelalterlichen Kunfl: anrehen, und die Formcng:cbildc des XV. haben etwas von 
der ernfl:cn Hoheit eingebü fst, die im XIII. Jahrhundert herrfehte, fo dafs wir mit 
ei nem gewi«en Rechte das XV. Jah rhundert als eine Zeit des Verfalle~ bezeichnen 
dürfen. Aber wenn wir genau zufehen, fo handelt es fich doch wieder in jener 
Zeit um ganz Anderes, als früher: es treten fo viele neue Elemente auf; das, was 
in fchwächlicher Weife aus älterer Zeit hertibergcnommen und fortgebildet wird, ifl: 
(0 nebenfachlieh und rein äufserlich, dafs denn doch die Zeit nicht blo(s als eine 
folche des Verfalles der älteren Kunll ange(ehcll werden darf, fondern rich als eine 
ganz neue kund giebt, die nur cben nicht jäh mit der alten Tradition gebrochen. 
Abermals (ehen wir um die Wcnde des XV. lind XV I. Jahrhunderts die Kunfl neue 
Formen annehmen j inde«cn fo augenfalJ ig verfchiedcn gcrade die ällfsercll Fonncll 
lind, iR doch Wefen und Geifl- kaum anders, nur eben ein wenig weiter entwickelt, 
als das ganze XV. Jahrhundert hindurch, und die Einführung neuer ;iufsert ichcr 
Formen nichts als ein neuer Beleg dafur, dar~ im Gcgenfatze zur islamitifchen die 
chrifil ich·abendländifche Cultur fah ig war, neue Tdeen aufzunehmen und ihnen Ge
Ralt zu geben. 

Eines aber blieb fich das ganze Mittelalter hindurch gleich. So wenig wIe 
die ritterliche, war die darauf folgende bürgerliche Zeit eine Zeit des Friedens: auch 
ihre Entwickelung vollzog fjch llßter der Herrfehaft dcrfelbcn Elemente, welche in 
den vorhergehenden Epochen den Idealen entgegen gearbeitet hatten. Der Selb
Iländigkeitstrieb der Einze lnen, die fleh einem g rafsen Ganzen nicht fiigen wollten, 
und die Herrfchaft der Nämlichen, die doch Andere lieh unterthan machen und an 
ihre Intere«en feITeln wollten, drückten einem Jeden die Waffen in die Hand. 
Kriegsgetümmel erflillte zu allen Zeiten des Mittelalters die Welt, lind war es nicht 
der grofse Kampf von Volk gegen Volk, fo war es der kleine von Mann gegen 
Mann, von Fürften und Adeligen gegen ihresgleichen und gegen dic Städte. der 
allenthalben tobte. 

Wer nicht Zllm Kriege gerüftet und Ihrk gcnug war, lich gegen Jedcn Zll 

vertheidigen, der da kommen mochte, war verl oren. Den Idealen dienen, an ihnen 
rich erheben, durch ihre Pflege fein Leben vcrfchöncrn, konnte nur, we r flark und 
mächtig genug war, mit (einen Idea len auch feine Exifl-enz zu vertheidigcn. Nichts 
und Keiner haUe eine höhere Bedeutung, als ihm feine Macht, als ihm die Kraft 
feines Armes verlieh. Selbfl: des Kai(ers Würde gab ihm keine andere Bedeutung, 
als jeder Andere fie hatte, wcnn nicht die Gröfse feiner Ma.cht ihn in den Stand 
fetzte, der Würde Nachdruck zu geben. Auf des Schwertes Spitze ruhte Alles; 
nur unter dem Schutze des Schwertes konnte lieh eine Cultur entwickeln, nur unter 
de(fen Schutze die Kunfl: gedeihen. Grofse Unternehllmngcll, welcher Art immcr, 
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wie wichtig immer Hir den Culturfortfchritt, konnten nur gedeihen unter dem Schutze 
einer grofscn Macht, und je gröfser die Zerfplitterung, je kleine r alfo die Macht des 
Einzelnen war, um (0 kleiner mufften die Unternehmungen fein ; um Co gröCser konnte 
aber deren Zahl , um Co mannigfacher aber ihre Art werden. Da die baulichen 
Unternehmungen alfo in erfter Linie von den MachtverhältnifTen der Bauenden ab· 
hängig, Bauten aber auch das Erf1:e (md , was als Grundlage einer jeden Cultur 
unternommen werden muffte, Co fpiegelt fieh in den Bauten au f das getreuefl:e auch 
der äufsere Gang der Gefchichte des Mittelalters ab. 



A. Die Kriegsbaukunft. 

I. Kapitel. 

Allgemeines. 

Die Sicherheit, welche jeder Ort bieten muffte, an welchem die Cu ltur ge
deihen (ollte, befuht e auf geri nger Möglichkeit der Eroberung, illfo auf Unzugäng
lichkeit für ein feindliches H eer un d Schwierigkeit des r\ngriffcs, dagegen der Fähig
keit leichter Abwcifung e ines fo lchen und bequemer Vcrtheitligung iibcrhaupt. Was 
rUf den einzelnen Ort galt. kam auch in Betracht für weite Gegenden und gan ze 
Länder. \Vas die Natur an Sicherheit bot, muffte forgfiiltig benutzt, was fic verfngt 
hatte, durch Kunft crfetzt werden. Des Herrfchers Sorge galt vor Allem der Ver
theidigung des geram mten Landes gegen etwa einbrechende üu(sere Feinde oder 
gegen eine unzufriedene, aumändige Bevölkerung, wie widerfpänrtige, trotzige Vafallcll. 
Die Macht des Herrfchcrs beruhte auf fei nem Heere, defTen VerfafTung darauf, dafs 
jeder Einzelne durch fein IntcrefTe gebu nden war, die Treue w h;-\lten , die er ihm 

gefchworen. Nur tlurch die Gefammthcit tier ;\'lanncll konnte d ie Bevölkerung des 

La ndes niederge halten werden, VOll deffcn Erlr:igniffen tier Herrfeher Jeuem fo viel 

zuwies, a ls feiner Stellung ent fprach. So bildete fich noch in der C:tro linger-Zei t 
das Lehenswefen aus, das einzige Mittel, alle Elemente, fo weit lie Waffen zu führen 

im Stande waren , zufammenzuhalten, alle durch E inigkei t zu fchützen und zu unter
nützen, indem Jeder beflimlllte Pflichten gegen den ihm Vorgcfetzten, mit diefem 
folche gegen Höhere und mit All en zuletr.t gegen den König hatte, wow als Ideal 
noch die Verbindung der Könige mit dem Kaifer lll1d in Gedan ken ihre Unterord
nung unter dcn fc lben hinzutrat. Oie Pflichten der Einzelnen waren grof.<;: defshalb 
ftanden jedem Einzelnen nuch ei ne entfprechcndc M:tchtfillle lind entfprechender 
Be{itz als Lehe n "W. Das Ideal dachte die Reiche den Königen vom Knifer zu 
Lehen gegeben, diefe als defTen Mann en. Ocr König theiltc dannch fein Reich 
in grofse Lehen , die er den grof.-;en Vafallen, in Deutfch land de n Herzogen lllld 
Grafen, gab i diefe untertheilten fie wieder in folche fLir mittlere Lehensleute, Jctr.tere 

die ihrigen wieder in folche fiir die ei nzelnen Mannen, de ren Jeder die Pflicht hatte, 
dafur mit en lfprc:chender Begleitung feinem Vorgefetzten und mit didc1l1 delll Könige 
Heerfolge zu leinen, das ihm zugewiefene Land in den Stand der Verlheidigung zu 

fetzen und darin z.u halten, im Fa lle eines Angri ffes zu vertheidigcn und r.u fchütze n, 
bis weitere Hilfe kam, das Land auch im Frieden geeignet zu ve rwal ten, im Namen 

des Lehensherrn in Krieg und Frieden zu fchalten und zu fo rgen , ihm mit allen 
den Seinig-en in Krieg lind Frieden Treue zu bewa hren. Dicfer idea len Einrichtung, 
deren wirk lichen Beftand allerdings der Hifloriker zu keiner Zeit und in keinem 

l.aude rein nachweifen kann , welche aber auf der fchöuflen aller Tugenden, der 
feilen , unwandelbaren Trcue, beru hte, cntfprachen, fo weit es möglich war, die 

~iu fscren A nf1:al ten der Landesverthcidigung. 

.. 
poliLir,,~ 

OrJ:ani fAlio .. ; 
I..,hcn. wden. 
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" Alle Länder waren mit einem Netze von Städten und Burgen nach einem wohl 
Land.,._ 

verlhcirlielln\:. berechneten Plane überzogen : fe fi:e Punkte, von denen aus der eindringende Feind 
bekämpft werden konnte, deren jeder Einzelne genommen werden muffie , bevor 
der Feind weiter vordringen konnte, deren jeder aber lieh mindeftens {o lange murrte 
halten können , bis hinter ihm kräftiger Widerfland organifirt war. Jeder diefcr 
feften Punkte war der Sitz eines Herrn J der mit Hilfe feiner Unterthanen ihn zu 
bauen, zu erhalten und zu vertheidigen hatte, wefshalb ihm das Land mit den Unter
thanen eben Co grofs zugeme«en wurde , dars delTen Erträgni«e es ihm möglich 
machten , die Pflicht zu errlillen. Nicht als Eigenthum erhielt er das Land i fondern 
als Lehen, das er als· Beamter zu verwalten hatte, gehörten ihm Land, Stadt 
oder Burg. Während die Burg flir jeden Anderen feR: verfchloffen zu halten 
war, fund {je dem Lehensherm und defren Oberherren, zuletzt dem Kaifer offen, 
in deffen Namen Alle fchaiteten und walteten, der allenthalben Sicherheit und 
Schutz haben, von jedem Punkte aus fur die Sicherheit Aller muffte forgen 
können. So follte es rnindeftens fein ; allein Eigennutz und Herrfchfucht , Unbot
mäfsigkeit und Untreue machten oft genug etwas ganz Anderes aus den fchönen 
Einrichtungen. 

IndelTen war ja d ie Sicherheit des Landes nicht der letzte Zweck; fie follte 
nur die Möglichkeit einer gedeihlichen Entwickelung geben. Ein Land , welches 
folcher nicht fahig war, hatte keinen Werth; es zu erobern , zu befeuen, zu ver
theidigen, hatte keinen Sinn: nur wenn es feine Bewohner nährte, · oder wenn es 
als Durchgangspunkt, als Verbindung zwifchen zwei werthvollen Ländern diente, 
haUe es felbft Werth. Nur ein einträgliches. gutes Land fuchte ein Feind fich zu 
eigen :zu machen ; nur ein folches bedurfte daher der Vertheidigung und des Schutzes. 
Es konnte daher die Sicherung rur den KriegsfaJl nicht die einzige Aufgabe der 
Organifation fein ; vielmehr ftanden die Bedürfniffe des Friedens in vorderller Reihe: 
was rur den Krieg gefchah . durfte diefe (0 wenig als möglich befchränken. Es 
mume dem Landmanne möglich fein, das Feld zu beO:ellen j es murrten Stätten lich 
entwickeln können, wo die Gewerbe blühten ; es muffte ein entfprechender friedlicher 
Verkehr in die Nähe und Ferne möglich fe in , deffen Weg zwar jeden Augenblick 
gefperrt werden konnte , wenn nicht der Nahenden fril~dliche Abficht über jedem 
Zweifel ftand, der aber doch eben den Zweck des Weges bildete. Je gröfser der 
Verkehr, um fo werthvoller war das Land, um (0 begründeter aber auch die F urcht, 
dafs um feinetwegen ein Feind das Land bedrohen werde. Je gröfser die Ertrags
fahigkeii:, um fo nothwendiger die äufserfte Sorgfal t in der Anordnung der Ver
theidigungsmafsregeln. 

Als daher im X. Jahrhundert_ die berechtigte Furcht vor neuen Einfallen allen 
Se(shaften die Nothwendigkeit llrengfter Unterordnung unter diejenigen vor Augen 
ftihrte, welche durch die Einheit Aller allein mächtig genug wurden, Alle zu 
fchUtzen, bildete lieh jenes Syllem der Organifation der fenen Punkte aus, welches 
uns heute noch mit Bewunderung erfdllt, und flir Deutfehland ift es König Heinrich J.t 

den wir als den Städte- und Burgengründer bewundern. Während an den Sitzen 
der alten Cultur, in Italien und Frankreich, es meift genügte, die ßefeftigung jener 
Stätten herzufteIlen, welche fich fehon die Römer nach ähnlichen RückfIchten aus· 
gewählt, mufften in Deutfchla~d in de~ Mafse neue Feften befchafft werden. in 
welchem an Stelle unwegfam~r Wälder dem Pfluge das Land erfchloffen war und 
fieh die dazu nöthige neue Bevölkerung über das Land verbreitete. 
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Allenthalben, wo dem Walde ein Stück Culturland abgerungen war (noch 
heute tragen die dafelbO: entflandenen Orte vielfach den Namen . ReutiH und .Rode,,). 
war ein Dorf nöthig. Die Gräfse der einzelnen Dorfmark oder, wo di e Bauern auf 
Einzelhöfen {arsen, deren Umfang beftimmte fieh von felbfl: dadurch , dars der Land
mann keinen zu weiten Weg vom Wohnhaufe auf die äufseren Felder haben durfte, 
damit nicht die Zeit , die er auf dem Wege zubringen muffte, aufscr Verhältnifs 
fiand zur Zeit, die er der Bearbeitung des Bodens widmen konnte. damit nicht die 
äufseren Felder zu weit aufserha lb fein es Gefichtskreifes lage n. Sie hing eben (o 
von der Zah l der Landleute ab , di e ein Dorf bildeten. Defshalb überf1:ieg auch, 
wo nicht Einzelhöfe die Regel bildeten, die Zahl der Bauern eines Dorfes feiten 
eine gewiffe Grenze; deren 50 bis 60 mit ihren Familien machten fchon ein Ilattl ichcs 
Dorf aus. So weit nicht zwifchen den Dorfmarken Wälder in grofsem Umfange im 
ö ffentlichen Inte reffe nöthig waren, fehloffen fieh die Dörfer mögliebfl ellge an ein
ander. In der Mitte einer Anzah l Dörfer waren Städte zu gründen, in welchen 
Handwerker und Kaufleute wohnen konnten, um d ie Bediirflliffe der Umgegend zu 
befriedige n. Es muffte die Strafse dureh da~ Land , von Stad t zu Stadt, fuhren ; 
feIbO: die Dörfer und einzelnen Höfe mufften zugänglich und mit der nächficn Stadt 
verbunden fein; der Verkehr flellte nun ebenfalls feine Anforderungen. Wie die 
Verhältniffe gegen den Schlufs des edlen Jahrtaufends lagen, waren rauhe Felfen 
oder hohes Gebirge, welches fehwer, vielleicht nur zu gewirren Jahreszeiten, erfleig. 
lieh war, als unwegfam aufser dem Verkehre gelegen. Aber auch auf flachen 
Bergen und in der Ebene bildeten ausgedehnte Wälder, du rch welche kein Weg 
führte, in letzteren noch dazu Haiden , Moräfle und unficherer Boden, Verkehrs. 
hinderniffe. Ihnen auszuweichen war die Aufgabe der Verkchrs-Organifation. D ie 
Verkehrswege waren es vor Allem, welche gelichert werden mufften : an ihnen 
mufften rlir den Verkehr im Frieden in bellimmten Entfernungen Ortfchaften angelegt 
werden , in denen der Wanderer Nahrung und Herberge fand, in denen er die Hilfe 
eines Handwerkers ru r fich und feine Pferde, rur die Wagen oder, wenn es zu WalTer 
gi ng, rur die Schiffe in Anfpruch nehmen konnte, Diere Orte mufften durch Ver
theidigungsmafsregelll gefichert werden. 

Die ländliche Bevölkerung war der Mehrzahl nach , fo weit fie den Boden be
baute, nicht deffen Herrin. Sie war unfrei I), an di e Scholle gebunden, hörig. Sie 
war nicht waffenfahig und follte es nicht fein. Sie {b nd alfo unter dem Schutze , 
aber auch unter der Botmäfsigkeit der Krieger, welche Lanrl und Leute fchützten 
und , wenn (je fieh etwa auflehnen wollten, niede rh ielten. Jeder Ort , jedes Dorf 
hatte fe inen Herrn, lind im Dorfe war mindellens ein fenes Haus, in we lchem 
delTen Vogt wohnte. Auch die Städte hatten ihren Herrn . Allein die Bevölkerung 
derfelben war mindeflens zu ei nem grofsen Theile waffcnf.ahig und, wenn auch nicht 
von Anfang an, fo doch bald frei. Nicht blors die Abfich t, der umliegenden Landbevöl· 
kerung und den auf der Strafse Verkehrenden Gelegenheit zu bieten , Handwerker 
und Kaufleute in der Nähe zu haben, fondern auch die Nothwendigkeit, zum Schutze 
des Landes an beftimmter Stelle, wo d ie Sicherung der Strafse es erforderte, eine 
g röfsere Befatzung zu haben, war es, welche die Anlage von Städten bedingte. Auch 
deren Gröfse war weder zufallig , noch wi llkürlich. Die Verhältn iffe des Verkehres 

I) [)c, Ile,n/l" .f..,i. und .u ~f",i. in ~lIc,ding. nicht im beutiQ;cu Si""e, rondenl bedin,t n"r."r"rrenj Ih"<>ie und 
Grafen waren uc1l d~1 Könl,. Mannen, aIr\! ni,b t abfoh,t frei. RechtlOi aber fta"d 311C1l nicb t d~r letlte Höritc feinem 
Herrn l ercnübcr. 
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einerfeits bedingten die Zahl der friedlichen Bewohner ; aus der Bedeutung der Lage 
ergab fieh die Zahl der nöthigen Vertheidiger. Beides fiand in innerem Zu(ammen
hange. Nach der Zahl der Vertheidiger richtete fieh die Länge des Walles, welcher 
um die Stadt gezogen wurde. Die Handel und Gewerbe treibende Bevölkerung 
gab die Vertheidiger ab. Sie muffte daher in entfprechender Weife organifirt fein: 
einerfeits wurde unter Abwägung der Bedilrfniffe die Zahl fefi geftellt, welche von 
jedem Gewerbe nöthig war und entfprechende Nahrung finden konnte j andererCeits 
wurden die l\'litglieder je eines oder mehrerer Gewerbe zu Körper(chaften vereinigt, 
jeder falehen Kärperfchaft eine befiimmtc Aufgabe fur den Kriegsfall zugewiefen. 
Dem Lehensfyfteme entfprechend, wurde dafür die Sicherung des Nahrungsfiandes 
der einzelnen Mitglieder vor Allem dadurch gewährleifiet, dafs die Aufnahme neuer 
Mitglieder der Körperfehaft felbft in die Hand gegeben war, welche nur daftir auf~ 
zukommen hatte , dafs fie die nöthige Zahl waffenfahiger Bürger ftcllte, um der 
militärifchen Aufgabe zu genügen, welche jeder Körperfchaft zugetheilt war. 

Der Urfprung der ,Zünfte f: war ein rein militärifcher. Aus den Kriegerbeamten, 
den Dienftmannen, auf dem Lande und an den Fürflenhöfen, deren fo manche 
vorher leibeigen waren, enh,rickelte fich im Laufe der Zeit der L-mdadel, aus den 
Kriegern der Stadt der Bürgerfiand, def(en bef(er geftellte Elemente fieh zu den 
, Gefchlechtern , , d. i. dem Stadtadel (Patriciate), ausbildeten, während jener TheiI 
der Stadtbcvölkenmg, dem die Vertheidigung nicht felbftverlländli ch aufgetragen 
war , als Hinterfaffen ebenfalls in einer Art Unfreiheit lebte. Manche Eigenthüm_ 
Iichkeit in der Erfcheinung der alten Städte erklärt flch nur aus diefer Grundlage 
der Bedingungen. 

Aehnlich wie die Gröfse und die kriegerifehe Bedeutung der Städte in: die 
der Burgen durch ihre Aufgabe in der allgemeinen Landesvertheidigung begründet. 
Eine beftimmte Stätte verlangte eine Sicherung, ohne dafs der Verkehr eine Stadt 
dort nöthig hatte oder dafs die Lage die Begründung einer folehen möglich machte ; 
man begnügte fich alfo mit der Gründung einer Burg, welche blofs fo viel Befntzung 
aufnahm, dafs fie nur eben das Allernöthigfie an bürgerlichen Lebensbedürfniffen 
!ich felMl: fchaffte, im Uebrigen aber bezüglich ihrer Bedürfniffe fowohl auf die 
ländliche Bevölkerung, als auf die nächfte Stadt angewiefen war. Jede Stadt hatte, 
wie ihren Herrn, fo auch ihre Burg. Mitunter wuchs nach und nach an eine Burg, 
wo es irgend die Lage getlattete, eine Stadt an. Wir können dies bei den meinen 
deutlich verfolgen, und es wird weiter tinten davon die Rede fein , wenn wir die 
Städteanlagen näher betrachten. 

Im Allgemeinen geht die ganze Grundlage diefer Organifation in politifcher, 
wie in fortifikatorifcher Beziehung rur Deutfehland in das X. Jahrhundert zurück, zu 
welcher Zeit fich nun allerdings fchon manches ältere Element vorfand, das benutzt 
werden konnte. Die weitere Entwickelung vollzog !ich von da an bis zum XIII. Jahr
hundert unter dem Einfluffe fortwährend gefteigerter Selbfiändigkeitsgelüfte und damit 
einer fleten Lockerung der Zufammengehörigkeit Aller zu einem grofsen Ganzen, fo 
wie des Zufammenwirkens Aller zu gemeinfamem Zwecke. Die Herzoge, ftatt des 
Königs Beamte zu fein, fefiigten ihre Macht und ihren Befitz, machten ihre Lehen 
erblich und erfcheinen fchon im XII. Jahrhundert als fe lbfiändige Fürften, die nicht 
, dem Kaifer gaben, was des Kaifers ifh , fondern nur, was ihnen gut fchien, und 
des Kaifers und Königs Macht nicht fo fiärken konnte, dafs er thatfachlich ihr Herr 
war. Auch die Grafen fuchten ihre Beamtungen und damit ihre Lehen erblich zu 
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machen: fie hatten lieh dem Einfluffe der Herzoge , fo weit fie ihm unterfl:anden, 
entzogen. Einen Unterfchied machte es nicht, dafs einzelne der gro fsen Reichs
gebiete in den Händen von Bi(chöfen waren; dere n Gebiete wurden eben Co relb
Iländig, als jene der weltlichen Herzoge. Denn mein: waren auch fte IlIIT eben 
weltliche Grofsc, mitunter ern nach ihrer Wahl zum Bifchofe, durch r<lrch vollzogene 
Priefterweihe der Form nach der Kirche angefchlofrcn, weltliche Leute , die nach 
wie vor zu Pferde fliegen und an Krieg und Kampf mehr Interc(fe hatten , als am 
Seelenheile der ihrem Krummflabe anvertrauten Herde. Eben Co wenig Untcrfchied 
machte es auch, dars KlöneT und Stifte weltliche l\'Iacht gleich den Grafen erwarben. 
Sie, d. h. ihre Vorfiände, waren Ilur eben auch kleine Fürficn lind hatten fich eben 
fo der Herzogsgewalt entzogen und ihren weltlichen Befitz ge fiehert , wie die Grafen. 
Neben den Dynafl:en zeigte auch der kleinere Adel, der flch aus den Kriegern gebildet 
hatte, welche von König , Herzogen und Grafen auf d ie Burge n ge fet7.t waren, fie zu 
vertheidigen und das umliegende Gebiet zu verwal ten, feinen Selbfl:ändigkeitstrieb, und 
wenn es ihm auch erfl: fpäter gelang, die Burgen zu felb(hindigcn, von der Flirfl:en
gewalt unabhängigen Sitzen zu macheIl, fo war das Streben danach fchüll früh 
vorhanden. Glücklicher wuffte (jch eine Anzahl Städte von der Fürflengewalt los 
zu machen, theiJs, wie die übrigen Mächtigen , durch offenen Kampf gegen die ihnen 
Vorgefetzten, theils durch das Geld, über welches (je, als die einzigen, die im Reichc 
folches erwarben, verfiigten und mittels deffen (je ihren Flirflen, fo wie deren Vögten, 
auch dem Könige, ein Recht nach dem anderen abkauften; Alle, die Höheren 
gegenüber ihre Macht erweitern, unbotmiifsigell Vafallen gegenüber flc erhalten 
wollten, brauchten ja fortwhhrend Geld, um die ihnen treuen DienIlmannen an fleh 
zu fcrreln lind Söldner (jch 7.ll kaufen. 

So waren mit der edlen Hälfte des XIII. }ahrhllJ1dertes alle V crhältni«c ver
fchoben. Die römifche KaiferwünJe war crlofchen; fie war, weil fo, wie lie lich 
entwickelt hatte, ein Ausflufs der kirchlichen Gewalt und ohne eine reale Macht, 
nur im engflen Anfchlufre an die Kirche lebensfähig , während ihre Träger lieh in 
unfruchtbaren Kämpfen mit den Päpflen mehr und mehr fchwiichten, dc1. fie zwar 
Hö'mifche( Kaifer, aber nicht das fein wollten. al s was das Ideal der Zeit den Kaifer, 
als Träger der weltlichen Macht, anfah lind a\JsdrLicklich bezeichnete, nicht das, was 
allein die Könige beflimmte , den Kaifer als über ihnen flehend all7.ufchen, der 
., Mond( , delTen Glanz ein Abglanz der , S0I111C « ift, als welche daffelbe Ideal die 
Träger der geifl:lichen Macht anfah, welche die Gewalt halten , nir diefe und fiil' 
jene Welt zu binden und zu löfen. 

In Deutfchland ging mit der Kaiferwürde, welche die deutfchen Könige getragen, 
auch die königliche Maeht zu Grunde. Um die Mitte des XIII. Jahrhundertes hatte 
Deutfchland auch keinen König mehr. Ganz Europa belland aus einer Reihe kleinerer, 
theilweife kleinfiel' felbftändiger Staaten gebilde, deren Herren 7.war da lind dort den 
Namen König ftihrten, von denen aber nur noch jene, welche den Namen VOll Frank
reich und VOll England trugen, nicht diefer Staaten im heutigen Sinne, fondern llllr 
eines Theiles derfelben, einige Bedeutung, weil eine wirkliche Macht hatte n. 

Während nun da und dort (jch vom XIII. JahrlHlIldert an die königliche Macht 
wieder {hirkte, die Königreiche fieh nach und nach vergröfserten , konnte mall zwar 
in DeutfchJand gegen den Schillfs des XIII. Jahrhundertes wieder einen König 
wählen. Allein die vertragsmä{sige VerfaITung gerl:attete ihm kaum mehr, als das 
Richteramt in den Streitigkeiten über die Befitz- und Machtverhältniffe der g ro(<;en 

,. 
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und kleinen Fürften und Städte, und indem der edle wieder gewählte neue deutfche 
König Ruhe und Ordnung herfteIlte, konnte er thatfachlich nichts Anderes im Auge 
haben, als dem Einen dieCes, dem Anderen jenes ufurpirte Recht zu beftätigeo, den 
Grarsen fo wenig, als es anging, den unfchädlicheren Kleinen etwas mehr ; fUf den 
König aber blieb thatfachlich faft nichts übrig, als was er als Fürft fchon befafs. 
Denn dars er {ich zum nunmehr bedeutungslofen römifchen Kaifer kränen laffen 
konnte, dars er dann und wann einmal Schiedsrichter war, dars er einen Titel ver
leihen, ausnahmsweife ein heimgefallenes Lehen , d. h. ein durch die Verhältniffe 
herrenlos gewordenes E igenthum, weiter verleihen durfte, mehrte doch eigentlich 
die Macht nicht wefentlich, die er als Fürft ohnehin befafs. 

•. 'Vichtig war die Ordnung der Verhältniffe vor Allem dadurch, dafs fie den 
I!:ntwichlun" 

rler Stiidte Städten das Recht verlieh, felbftändig fein zu können. Allerdings wurden diefe 
im XIV, u , XV. eben dadurch in Kämpfe mit den Fürften gezogen. Das Recht der Unterthanen 

Jahrhundert. 
des Königs, fich in ehrlicher Fehde zu bekriegen, konnte durch die neuen Verhält-
nirre nicht gefchmälert werden. Aber es fieHte {ich doch der Vort11eil immer mehr 
auf ihre Seite, da fie aUein Geld hatten. Die Zahl jener Städte, welche fich ihre 
Freiheit errangen, mehrte fleh, und als mit dem XIV. Jahrhundert die Erfindung des 
Schier.c;pulvers und die Einführung der Feuerwaffen das ganze Kriegswefen änderte, 
als ganz neue Arten der Befefiigung gefehaffen werden muffien, konnten nur noch 
die Städte I weil fie eben das Geld hatten, aus den neuen Verhältniffen vollen 
Nutzen ziehen, Fürften und Adel nur , fo weit ihnen Städte blieben, die ihnen 
Geld brachten. Auf die Daukunft, zunächll die Kriegsbaukunfi, hatten diefe Ver. 
hältniffe mächtigen Einflufs, und es ift nicht überflüCCig, dafs wir hier eingehend 
davon fprechen. Wir werden fehen, wie trotz der Verfuche, fie den neuen Ver
hältniffen anzupa«en, die Burgen nach und nach, eben fo wie das Ritterthum, ihre 
Bedeutung einbürsten, wie folche nur noch den Städten blieb und wie letztere alle 
Mittel aufwandten, um zum Angriffe und zur Vertheidigung auf das befte gerüfl:et 
zu fein fo dafs rle am Schlu ffe des Zeitabfchnittcs I mit welchem wir uns zu • 
befchäftigen haben, alfo am Schluffe des XV. Jahrhundertes die Burgen brechen 
konnten, welche ihre Bedeutung für die LanClesvertheidigung verloren hatten und 
nur noch Sitze eines einflufslos gewordenen armen Adels waren, der feine Exiftenz 
durch Plackereien und Raub frifiete. 

So wurde die Grundlage einer neuen Zeitriehtung gelegt, in welcher ein neues 
Gleichgewichtsverhältnifs der einzelnen Factoren der menfchlichen Gefellfchaft fleh 
ausbildete, in welchem der Baukunfl andere Aufgaben zu fleHen waren. Nun zogen 
die Fürften felbfl in die Städte und errichteten flatt der Burgen Schlöfrer und Paläfie. 
Aber nach und nach verloren die freien Städte ihre Bedeutung wieder zu Gunfien 
jener, auf welche die Fürften die Mittel eines ganzen Landes verwandten; die Noth
wendigkeit eines engeren Zufammenfchluffes aller Elemente zu grofsen Staaten
bildungen trat nun immer mehr hervor. Die(e Zeit in ihren architektonifchen 
Schöpfungen zu fchildern, wird Aufgabe der Verfarrer der auf den vorliegenden 
Abfchnitt folgenden Bände diefes . Handbuches l fein. 
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2. Kapitel. 

Die Landesvertheidigung und der Verkehr. 

Wenn wir die Kriegsbaukunfi des Mittelalters würdigen und die Gründe ef
kennen wollen, durch welche (je auf den Weg gcdriingt wurd e, den (je thatr.ichlich 
genommen hat, (0 müffen wir zunächfl: die ;iufsCl'cll Bedingung-cil betrachten, unter 
denen im Beginne unferer Periode, alfo etwa im X. Jahrhundert, ein Verkeh r durch 
die Länder überhaupt möglich war. 

Wir haben oben angedeutet, dars Moräne und Sümpfe, unbebaute Haidel1 , 
weit ausgedehnte unwegfamc Wälder, fleile Berge, fchroffe Felswände Verkehrs
hinderniffe bi ldeten, denen ausgewichen werden mu rrte. Ein rcgelm~ifsigcr \Vegebau, 
wie ihn die Römer kannten, unterftützte den Verkehr nur in fchr ge ringem l\'Iafsc . 
Auch der ßrückenbau bereitete manche Schwierigkeiten, fo dafs das Ucberfchreitcn 
g rofser Flü{fe nicht allenthalben anging und der B.1u VO ll Brücken fclbfi als ein 
religiöfes, Gott gefalJiges Werk erfchien, durch welches man den Mitmenfchcn nlitztc. 
Der Ve rkehr zog fich daher in edler Linie die Flufsufer entlang. Sanft anfleigende 
Ufer in breiten Thälern machten auch bei fchlechten Wegen den Verkehr längs des 
Ufers leicht möglich, und wenn diefes auf eine Strecke unwegfam war, fo bcfcirdertcli 
ihn Schiffe auf dem Waffer. In Jangfamer Steigung kam fo der Wanderer vom 
Meeresufer bis in das Gebirge, wo er über den Pafs an der \o\'afTcrfcheidc in ein 
anderes Flufsthal kam, das ihn abwärts wieder zum anderen Meeresufer brachte. 
Hatte der Weg einen Flufs zu überfchreitcl1 , ohne dafs eine Brücke fofort h:ittc 
errichtet werden können, fo whhile man eine feichte Stelle, eine , Furt l , aus, an 
welcher ein Uebergang leicht möglich war. Aber auch der Bau einer Brücke war 
um fo leichter, je weniger tief dort, wo fie gebaut werden follte, das Waffer war. 
Eine jede folche Furt war alfo ein natürlich gegebener Punkt , der im InterefTe des 
Verkehres bcfetzt wurde. (Manche Städte tragen daher in ihrem Namen die Be
zeichnung Furt.) Andere Stellen der Flü«e, deren Befctzung im Intercffe des Ver. 
kehres felbfiverfl:ändlich war, waren jene, an de nen NebellfliUTe in einen Hauptflufs 
einmündeten, wo alfo naturgemäfs von einem Wege ein anderer abzweigte und dcr 
Nebenflufs ebenfalls über die Waffcrfcheide weg in ein anderes Flufsgebiet fuhrte. 
Hatte der Flufs aus der Ebene heraus in das Gebirge gefuhrt , war das Thai enge 
geworden, die Befiedelung fpärlicher, fo waren noch allenthalben Seitenthäler, deren 
Befetzung der Menfch der Mühe werth gefunden hatte, da fle doch noch Flecke 
fur den Ackerbau und mindeftens die Viehzucht boten. Die Bewohner dicfer kleineren 
Thäler fliegen in die gröfserell herunter und kamen durch diefe in den Weltverkehr. 
Aus den gröfseren fuhrte der Händler feine Waare auf dem Rücken der Saum· 
thiere in die kleineren , und zu letzt brachte fie des Haufirers RUcken auch in das 
abgelegenfle BergthaJ. 

Das Ueberfl:eigen eines Gebirgskammes, der entweder unwirthlichc Felfen zeigte 
oder mit dichtem Walde bewachfen war, welcher die Ausficht hemmte, fo dafs 
der Wanderer Gefahr lief, irre zu gehen , muffte als ein Wagell:üek gelten, dem 
{ich nur etwa einzelne kühne, mit der Gegend ganz vertraute Männer unterziehen 
konnten. Der Uebergang über das Gebirge war alfo auf beftimmte, ganz befonders 
geeignete Stellen befchränkt. Solche zu befetzen, lag defshalb ebenfalls im Intercffc 
des Verkehres. Diefer felbfl: beO:immte durch feinen Umfang, ob und wie viele 
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Zwifchenpunkte in feinem IntereITe vorhanden fein mulTten , um die Bedürfniffe der 
Verkehrenden im An(chillffe an jene der (efshaften Bevölkerung zu befriedigen , wo 
fieh a1fo allS Dörfern Städte entwickeln murrten. 

Alle diefe Punkte mumen nun militäri fch befetzt werden. und zwar richtete 
fieh der Umfang des kriegerifehen Aufwandes nach der Wichtigkeit des Platzes Co· 
wohl flir die etwaige Sperrung des Weges, als flir die Entfaltung einer Kriegsmacht 
einem lieh ausbreitenden feindlichen Heere gegenüber, welches das Land über
fchwemmte. Im Hochgebirge, wo die Natur felbft Alles that , bedurfte es (olch 
umfatfender Vorrichtungen nicht, wie unten in der Ebene. Wo hoch oben auf dem 
Paffe lieh kallm Leute fanden, die im Frieden fich anfiedeln mochten, die dort durch 
Befriedigung der Bedürfniffe Anderer ihre Nahrung fuchten und fanden , brauchten 
die Vorkeh rungen nicht gerade umfaffend zu fein, und wo auf einem Hochgebirgs. 
paffe {ich nur etwa fromme Mönche niederlaffen mochten, um fljr Got.teslohn fich 
dem Dienfie der Reifenden zu widmen , da war die Aufgabe des Kricgsbaumcifiers 
keine fehr umfang reiche. Ein Feind war dort kaum zu fUrchten, weil ein Heer mit all 
feinem Apparate dort nicht vordringen konnte, wo kaum ein Einzelner vorwärts kam. 

Anders war es in den breiten, niederen Flufsthälern , wo nicht blofs auf den 
Ufern , fondern auch auf dem Wa(fer nicht nur die Menge der friedlichen Wanderer 
verkehren, fondern auch ein Heer leicht vorrücken konnte, um fo leichter und 
dichter, je breiter {ich das Thai entwickelte. Die Vertheidigung deffelben kOlmte 
alfo nicht durch eine blofse Sperrung gefchehcn. Es mume auch ein gröfseres Kriegs
heer dort vorhanden fein, wo ein folches eindringen und {ich ausdehnen konnte. 
Dort mutnen je nach der Lage Burgen vorhanden fein und fene Städte. Eine Haupt
verkehrsftrafse zeigte daher Stadt an Stadt, Burg an Burg. 

Wer den Blick auf eine Karte wirft und priifend unterfucht, wie flir jeden ein· 
zeinen fefien Punkt ein g röfserer oder kleinerer Umkreis lich ergiebt, den er be· 
herrfchen kann, wie umgekehrt zur Sicherung einer jeden Landftrecke je nach deren 
Befchaffenheit die militärifcbe Befetzung einer Anzahl benimmter Punkte nöthig in, 
wird erftaunt fein über den praktifchen Blick, mit welchem das Netz der feften 
Punkte angeordnet in, wie die gegenfeitige Lage gewählt ift, wie die Verbindung 
unter ihnen herge{l:ellt in, wie di e Stärke jedes Einzelnen lich aus der Rücklicht auf 
das Ganze ergeben hat, (0 dafs nach Möglichkeit die höchfie Wirkung erzielt wurde. 

' 2. Wenn wir, um dies an einem einzelnen Beifpiel zu zeigen , das einer der 
Beirpid 

eine, H~upl ' europiiifchen Hauptverkehrsftrafsen auswählen wollen, um unfere Betrachtung daran 
"t.hhnß,ark : zu knüpfen , fo können wir kaum ein geeigneteres Beifpiel finden, als den Rhein, 

Untera 
R""i","'I. der durch die gefegnetften Gaue Deutfehlands Riefst und von den älteften Zeiten 

her eine der belebteften Verbindungen zwifchen den flidlichen Ländern mit hoch 
entwickelter Cultur und dem Norden bildete. 

Wir erruchen unfere Lefer, 2.U dider Betrachtung ei nes der bekannten .Rhein·Panoramen .. 2.u r 
Hlnd 2.U nehmen. 

Schon die antike Cultur batte die felle Befetzung einer Reihe von Punkten mit grti(scn:n Garnifonen 
nöthig gefunden und damit den Grund 2.U den wichtigß.en Stidten gelegt , die alle im Mittelalter wieder 
in Aufnahme kamen und nell beft fi igt wurden. Dazu klm fodann eint Reihe von Burgen , die lich auf 
den Bergrtleken erhoben. Von den Niederlanden an , wo er in mehreren Armen die Nordfee auffueht, 
bis nach Cl:lln und Bann lind es michtige Ebenen , die der Rhein mit vielen Krümmungen durchRiefst, 
Ebenen, die bis an du tief gelegene Meeresufer von alter Zeit her dicht bewohnt und einer hohen 
Cultur t rrehtolTen wuen. Eint Reihe von Sllidteß, an deren Spitle Rotterdam und Dortrecht als mächtige 
Bollwerke , lind im Gebiete des niederen Rheins errichtet, denen flch jene an oer ganzen SeekUß.e ent· 
lang geltgentn von DUnkirchen an bis Emden an(chliefsen, die alle Landungspl!iIU in jener groflen nieder. 
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ländifchen Ebene behcrrfchen. in '.relcher auch die RheinmUndungc ll liegen. Port bildete du W.rrer, 
welchem die Menfc:hen du Culturland abgerungen, du natürliche Hilf5miuel, deJTen fl c [,eh zur Ver. 
Iheidigung bedienten , indeln fie , lieh auf d ie geringen Erhöhungen turllckzichend. du Land [elbn ebc-tI 
(0 weil UberCchwemmtcn, d.fs es unzugänglich war, oh nt doch d ie SchiITfahrt durch tiM Ucbedch \\'cml1l ung~ 
gebiel tu gcnaltcn. Als den eigentlichen RheinfchlufTel könntn wi r das auf einer kleinCIl ,\nhöhe am 
Rheinufe r gelegene N)'l1Iwcgc n betrachten , das mit Bredll, Hcrwgcnbufeh , Amheim eie. verbunden "'ar , 

von woher die Wege nach dem Rhein zogen. Noch konnte das Rilcingehici auf an.:lc rcn Wegen erreich: 
werden; der befte war aber immerhin der }'Iufs fc:lbf\ und feine Ufer , die durch die Stidte Clew , 
Emmerich, Rees, Xanten, Wefe!, Duisburg, von kleineren twifchenliegenden ~bG'efehell , bi5 DUfrcldorf IInll 
Neuf! beherrfcht wurden , denen fi eh wciter ()bcn die mäehliG'c Feße Cöln anfch\()r~, während enlferuler 
,'()m Ufer auf beiden Seilen Reihen ,'on Stidten die vufchicdenen Wege befctzten, welche nllch Cüln 
und in das wenig oberhalb beginnende Rheinthai fl1hrte ll . Cöln w~r ein mächtiges befelligtes l...:Iger, 
delTen Bl1rgerfchart IIllein eine bedeutende Garnifo n darflellte und wohin noch jene der ganun Umgehu!!!;: 
gewgen werden konnte, fo dars es nicht blofs möglich war, gefiOtZl auf diefe:s Lager, mit einem mäehligen 
Heere dem Feinde in der Ebene entgegen lU treten , fondern das auell fo gebietend da l1.nd , dafs keill 
Feind es wagen k()llnte, ohne Cöln bt:lagert uud cingenomlllcn tu haben, mit dem Heere, du es umfehlofs, 
im RUcken , weiter gegen das Rheintha i vonurueken, an delTen eigentliehem Einl,.'3. ng noch eine Feße. 
die Sladt &nn, der Mündung der Sieg gegenU ber, errichtet war, bevor das ThaI enger wurde, 

Hinter Ikmn trugen die Bergrucken ßllrgen, welclle bis Rolandscck das nachc I~heinufer he
hcrdchten, Am Ufer eies Rheins lagen die fe ßen Städtchen Mchlem und Oherwinler, Rol~ndscck I;CI:C II ' 
Oher der mächtige Drachcllfels mit den Städtchen Königswillter und Honnef, .... ährend die Infeln Nonne". 
" 'erlh lind Grafenwerth mitten im Rhein StUupunkte abgaben, die allc zuflll1l1ncuwirkten, fo da(s {je der 
Jo"eind ern flimm tliche Uberwilt igen mulTte, bi, er weiter thAlaur z;iehen konnte. Bi. RemaG't'1l war " 'ohl 
damals das linke Rheinllfer unwegfam , der Verkehr, Co weit er nicht zu WafTer zog, auf du rechte 
angewiden, wo die Städtchen Unkel und Erpel du vor dem Gebirge liegende nache I.And bcgrelllte ll , 
die MUndungen z;weier Seitenlhäler ~her durd1 K~shach und Lin 7. abgcfchloffen wu rdC II , zwirchell drnen 
auf dem Berge das Schlofs Ockenfels lag. Wo L inz gegenUher die Allr aus dem Gcbirce hc,.'orbrich1 . 
hatte fie eine kle ine Ebene angefchwemmt und den Rhein gcnöthict, flcll auf der anderen Seite lJis tHein 
an den FuCs der Berge hinzuziehen, Von Linz bis HÖIlningen dÜrftl' daher das rccllte Ufer kcincll Weg 
geboten haben. Die Hurg DattcDberg hit zur Verilärkung vvn Lin~ gedienl , während Argenfels Hönningen 
beherrCchte, Dll[s du rch das Gebirge Verbindullgswege [Ich zogen, welche Leuhsd()rf, Argendorf und 
andere Orte berUhrten, Linl mit Hönni ngen verbIInden, konnte zwar die Vertheid igung förd ern ; ein fe ind· 
liche:s Heer aber k()nnte kllurn daran denkcn, auf d iefem \"ege das Rhei nufe r tU umgehen: ihm InufTIe es 
n:ahe liegen, fich durch dic Ebenc vorwärts zu bewcgen , welche dil: Ahr .uf d"m linken Ufer angcfchwemnu 
hatte , an deren unterem Ende Remagen, an dercn oberem Nicder-Drcifig 1"1;, während 3m rl.'e1nell Geer 
der Ahr, am Fuese des Gcbirg~ Sinzig fich erhob, fo da (s diefe ganze Ebene in der Gewalt diefer drei 
Städte Ilg, ,'on denen Nieder-Breifig noch durch die Burg Rheineck gefd lU!zt war. Ein (c hl11~l e r Wcg 
blicb am Fu(se des Gebirges am linken Ufer IIIf"'ärts u!>er Nippes, "~orn i ch , Naln"dy nach Andernach, 
während auf dem rechten Rhcinufer ein folcher auf breiter Ebene auf",!irts bi" Rhcinbrolll fulnle, wo da3 
Gebirge, den Weg unterbrechend, wieder dicht an den }o' lu Cs hernnt riU , der durch d ie Burg Halllllll:rficin 
und die l U ihren Fu(sen lieG'enden Orte Niccler- und Ober.Hnrnmerßein bchcrrrcht wu rde , von denen aus 
der Weg über Leudcsdorf, Fahr und Irl ich an der 1>1\llIdullg eies Wicdfl uffes rhci n:1 ufwärts ging. Ander· 
nach rotlte auf dcm linken Rhcinufcr wi"der eine bClläebtliehe Ehene ,.n (chlltzell, 

Verhältnifsmifsig wenig befellt erfcheinen nun auf eine ziemliche Strecke heide Ufer ; denll w .. "CIer 
Neuwied au f dem rechten, noch Wei{senthurm auf dem linken gebell ill frühe Zeit zutUek. Wir hahen 
:a m rechten Ufer Engcrs , diefl'm gegenUber nuf dem linken Urln;tz, Kalten. l':ngers und Seh"flian-Enger$, 
kle ine Orte, die kaum bedeutend genug waren, da,; breite Ufe r gcnUgend >:\1 fchllt2CII, fotl~lIn Il i ~ l .ur 

Mlindung der Mofe! noch Kefrelheirn uml Wallen;heim, fo dafs dem auf der rechten Seite der Mole! 
gelegenen Coblen:. du jedenfalls auf der linken Mofelfeite eincn IJrUckenkopf hatte, d ie Aufgat.c 
zufiel, d3ll breite Ufer bis Andernl.ch t U (ch!ilzen. Auf dem recbtl!ll Ufer , wo die Gehirye oherllal h 
Eng-ers dem Rhein wieder nahe kommen, lag in geringer Entfernung die Burg S:l.)'II, noch weiter rhein. 
aufw:irts ßendorf und VRllendar. Ohne Zweifel fland auch auf der Infel Nicderwert h eine ließ t'. 
Coblen: gegenUber wa r die mäch1ige H:llIptfefte Ehrenbrcieftein . ,\ m Fufsc ries Berges, der liiere Fefie 
trug, fUhrte dcr Weg l!ings des Rheins ,'orUber über PfalTendorf, Horchheim und Niedcr·Lahnßein an die 
hier einmündende Lahn, an deren linkem Urcr hoch auf dem Fe!;; die Fcfie Lalllleck thront , zu ihren 
Fu(scn am Rhein Obcr·l.ah nficin. Am linken lifer n:illern flch ol>etha lh Coblen~, welches nuf;;.er der 
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Ebene bis Andt rnach l uch den Zugang ~um Mofeltbale und die wichtige Verbindung Triers mit dem 
Rhein behernchte, die Berge dem Fluffe wieder , der vor Jahrhunderten wohl ein bniteres Bett hatte, 

als heultut.agc , Cu dllr~ kein Weg , fondern höchftcns ein Saumpfad lieh Im SchlolTe Stobcnfcb voti1ber 
eine Strecke weit hintag, bis cr wieder breiteres Ufer traf. Auf der rechten Seile vtrenst lieh du Thal 
ebenfalls; am FuCst der Ml rlIburg findet das Städtchen Braubach eben noch Raum. Dann tritt .ueh hier 
du Gebirge tlicht an das Ufer. Nun nöthigen zwei mächtige Gcbirpungen, von jedem Ufer je eine aus

gehend, den Rhein t\l tintr gewaltigen Knlrumung, [0 dars er ein gutes StUck zurtlckflie(sen murs, bis er 
mit einer 7.weiten KrUmmung wieder in feine alte Richtung kommen kann. Da. ill denn. In eintelntn Stellen 
h ches Ufer IngefpUlt, luf welchem einzelne Städtchtn Plltz finden : zu unterll , Buubaeh gegenUbtr, 

Khcnfe, fodann noch auf dem linken Ufer Niederrpay und Oberfpay, auf dem rechten Ollerfpay und FiUtn 
1md letzterem , du die Spitze der Gebirgszunge einnimmt und von der Burg Liebeneck überragt iIl , 

gegenUber die "ornehme Stadt Boppard. Eine weite Strecke aufwärts bis gegen Bingen und Rtt.deshtim 
Ileigen meill dic Felswände dei Gcbirges unmittelbar aus dem Wafrer des Rheins luf, den fie :tu beträcht. 

lichen Krümmungen nöthigen, in deren Tiefen er aber doeh fo ,.iel Ufer angefpUlt hatte, dir, Illenthalben 
Stiidtchen Raum fanden . So zeigt rich am rechten Ufer das Städtchen Camp , oberhalb deITelben die 
~chlölTer Sternberg und Liebenllein, dann 3m linken Ufer Saltig und Hirzenach , am rechten Keftert und 

Wellmich, dllJl letztere ,.on der Burt Thumberg (die MaUl) beherrfch t. Am linken Ufer fooann zeigt lich 
die Felle Rheinfe1s, unten du Städtchen St. Goar, ihm gegenUber St. Goanhaufen , oben auf dem Berge 
du Schlofs KItzenellenbogen (die Katz). Links fteht dann wieder lang am Ufer hingezogen Ober· 
wefel , danfber Niederburg und S<:hlofs S<:bönberg, dann Bacbarach und die Felle Stahl«k. Gegenüber 
zwifchen den beiden Ielztgenannten Städtchen liegt Caub mit der Burg Gutenfels und der fenen Pfalz 
rniuen im Rhein. Weitn oben erheben lich Im rechten Ufer nur d ie Städtchen Lorchhlufen und Lorch, 

zwifchen ihnen das Schlofs Noll ingen, wä.hrend das linke Ufer oberhalb Bacharach das Schlofs Fürllen· 
berg , das Schlofs Heimburg und das Städtchen Niede ... Hailnburg , das Schlofs Sonne<:k , du Stidtchen 

Trcchtlingshaufen, fod.nn die Burgen Falkenburg und Rheinß.ein zeigt, wOfauf dann unmittelbar vor 
Bingen, beim EinHufs der Nahe, du Nahethai vorn Rheinthai ab~weigt. Vor der Nahe.Mündung liegt auf 
einer Infel der Mltufethurm i auf der Bergzunge gegenüber der Nahe.Mündung hat oben du Schlofs Roffel, 
unten am Rhein das Stltdtcben Al$lßIIlfl5luufen {eine Stelle. Die gan~e Reihe diefer fellen Punkte ill 
im Einzelnen unbedeutend; in der Häufung derfelben und der Möglichkeit d" ZuCammenwirkens beruht 

ihre Kraft. Es darf de{shalb kaum bezweifeh werden, daCs lie Olmmtlicb in {rahe Zeit hinaUfreichen. 

Nicht eben Co feheint es mit dem auf der Berglehne des rechten Ufen gelegenen Schloffe Ehrenfels flCh 

tU ,.erhalten, das erl\. ziemlich Cpät als Ergänzung des rerade an dider Stelle: nicht fehr dichten Netzes 

hinzu gekommen fe in dürfte. 

Von Bingen an, tiber welcher Stadt die: Fene Klapp thront, erweiter t lieh das linke Ufer wieder, 

während auch am rechten die Berge etwa! zurtlcktrcten. So hat links in nicht unbelr!l.chtlicher Ebene 

ilie Stadt Kernpten Platl, {ooann Frei.Weinheim, Heidesheim, Budenheim, Mombach, hinter denen eine 
ifolirte Hllgelkette ri<:h erhebt. Diefe Hügelkette ift jedo.:h leicht zu umgehen, der Weg hinter derfelbcn 

dahcr nochmals durch die Städtch en Ober· und Nicfler.lngelhcirn, auf etwa halbem Wege zwlfchen Bingen 
lind i\binz, geCl<:hert. An elie fe Hugel {chHef,en flch die Höhen des heutigen Main" die ebenfalls, da 

du alte t.tainz flch auf die Ebene befchr:inkle, durch Fellen befellt fein mumen. Das rechte Ufer zeigt 

in ganz geringen Entfernungen von einander St:idlchen a.n Städtchen, zuerll RUdesheim, dann Geifenhcim, 
Winkel, Oeftricb, Mittelhei m, Hattenheim , Eltville, Niederwallur, S<:hierfte:in, Biberieh (~(osbach), fodann 

Mainz gegenüber eallell und bereits am ~1ainufer Kollheim. Hinter d iefen Städtchen ziehen lich die 
Berge ,.om WaITer zurUck, auf ihren Höben noch zum Theile. fo weit lie d ie Rhei nftrdse noch be. 

herrfehen , mit Burgen beret~t, Hinter Geifenheim der johannisberg , hinter Winkel das Haus Mumm, 
hinter Mittelheim und Oeftrich du 5<:hlofs Vollrathl, hinter El tville das Schlofs S<:harfenl\dn und zu feinen 

FIlfsen du Städtchen Kiderich. Was nun weiter folgt, gehört eben fo der Sicherung des Maintha.les an, 

welch", als der Main noeh genügend Waffer halle, um unbedingt fchiKlur zu fein , trotz der vielen 

Krummungen, einen der wicbtiglten Verbindunpwege gegen Ollen darbot. 

Wenn wir bisher nur der Stlidtchen und Burgen gedacht haben, fo war keineswegs du gante übrige 

Land unbewehrt. Wir haben eben jene fellen Punkte bezeichnet, die direc:t die Strafse beherrCehten. 
lin Feind, welcher im Lande ,.ordringen wollte , UUe aber nur nöthig rehabt, wo es wging, die 
Strafst zu ~'etlarren und querfeldein durch die Ebenen von Dorf zu Dorf zu ziehen , wenn lich ihm dort 

nicht auch HindemitTe entgegengeIleIlt h!itten. Wir haben uni aber die Dörfer keinuwegs fo ganz offen 
tU denken. Abgefehen davon, dafs in jedem ein fenes Haus des Belitzer.; oder feines Vogtei !land, waren 

die Gemarkungen und die einzelnen Höfe durch Hecken , Wille, Gräben etc. eingefriedet , die theilweifc 
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recht fell waren und dem Vordringen {olche Himlcrn i{fe cnlgel:cnfe l1~len, ,Iars ein Vormar(.:!t nur :111 

den Stellen möglich war , die eben ;als Strdse fUr den Verkehr vorgueichnct wlIrcn. Es mag I UT Zeit , als 
lIIonumenlal in Slcin gebaute n erefii gungen die Ausnahme bildeten, mancher Her r fein fentos Haus, (elbn 

die Wohnungen und "~('kler feiner Bauern I gerade (0 gut und rdl geflchert haben, .ls jene , d ie an der 
Strafst' bgell, ihre Stadt fi eherten. Die "('rehrten Lder mögen lieh jedoch weher ausdenken, wie im 

Anfchluffe an d ie jetzt 110l;h befiehendcn Dörfer, wie durch Hindem iffc aller Art die Ebenen im Anfchluffc 
an das, was d ie Natur durch FIIUTe , Bäche , Abhänge, Sumpfe und I1mtrc Widen ete. gethan hallt', 

geradezu unzugänglich gemacht ""urde, (0 dafs nur ebfn tier Ortslnmdige jene offellcn Stellen finde n konnte , 
auf welchen die Nachbarn mit eina mler verkeJlr ten. 

Auf cine Art der Abfperrung mUffen wi r aufmcrkf.1111 machen, weil lich Iloeh 1I0ch Relle erhalten 
haben. Es find din die fog .• Gebucke., Bäume, welche durch IneinanderAechtcn und Hefchm:idcn. älm· 
lieh wie uß{e~ modernen lebendigen Z!iune, undurchdriugl ic11e Hecken VOll betr!ichtlicher St!irke bildelt'n. 
die lIuf grofse Länge.! einen Landllrich unzug:inglich muellLen. War e5 nun u leh nicht UluutJ&,Iieh , dun;h 

Aushauen li eh einen Weg UI bahntn, Co hielt dies doch mindellen!; ei nen Feind gerau me Zeit auf und 
wo Cich ihm ein folehn Himlerni{s nach dem anderen bot, wo die Ortskundigen ihn beub:lChtell, flcckcn . 
in Fallen locken, mi t geringer Macht feine Vorhut und ein~eln vorrUckende l-IRufcll bcwiilti,::-cn konnten. 

war doch der Vormnrfeh eines Heeres z\lm mindellen derart nrJßngfllnt , dnfs Cich tl ic eigene Mlumfch:lft 
Schr it t fUr Schritt 7.urtickziehen konnte UI1\1 cs müglich war . von ziemlicher Entfernu ng her Hilfskriifle 
beizuziehen und ein Heer zu oq~aoifiren . bevor der Feind n:lmhafte lo'ort(~hritte gemacht hatte. Dcf~ lmlb 

war aber auch die yerwllllung des L:mde5 allein g leich bedeutend mit der Wegriiumung de r Hindernirre. 
und es ift keineswegs ein blofser Zug der Grnu{lImkeit , fondern eine durch d ie Verh:iltn ilTc bedincte Noth· 
wendigkeit , welche dahin fUhrte, dafs die VerwUnung in der Kriegru hnlng ries Mittelalters eine (0 grufse 
Rolle (piche, weil eben der Feind nur .{engend und brennend. vorrUcken konnte. 

\Vie bei Cöln d ie eigentlid le Bedeutung der Rhcinnuf..e t1.mit beb ... n" , d.r. diefe Stadt ats ~·O r· 

gefchobener Pollen ein fellea Lager fU r eine grorscre Gamifon bilriete, d ie im Stande wa r, die Ebene his 
Bonn vor dem Eingange in du Rheinthai EU fchUtzen, fo hatte aln :u .. leren Ende des Rheinthales oberhalb 

Bingens Mainz eine ähnliche Aufgabe, denn (choo "on Hingen aus erweitert flch tlu Thai immer lochr, 
und von ~binz an ift bis an die Stelle , wo der Neckar dureh feine Verbindung mit tlem Rhein liiefen 

zu einem gro(sen Flufl'e macht, der IIber mit mächtigen KrUmmungen das Land durchdeht, die Rheinebene 

ein breites Ueberfchwemmungsc:ebie t , t U defren beiden Seiten def~h.lb in behlichtlicher Entfcnlung ,"on 
einander zwei felbllindige St rafsen zogen, von denen bezüglich dcr Ve rtheid igung jCile auf fi ch fe lhn an· 
gewiefen Wllr und die ern bei Ogeersheim und Mannh ei m fi ch wieder fo nahe rHeken, daf~, nachdem die 
Strafse durch das Neckarthai abgezweigt in und von I-Ieidelberg an felbll!indige Bedeutung gcwinnt, an 

ein Zufammenwirken ~u denken wi rc. Indeffen jn nun das rechte Ufer ~ 1e5 Hheinthales fo breit, dllf~ 

dort keille Nothwendigkeit mehr VOrlllg, di e: Verkehnnrafsc dich t nm Rhei n 1. \1 fUhrcn. Zmkm kaln die 
Bergnrafse, welche von Frankfurt aU! tiber Heidelberg in tlic grofse Ebcne des Hheinll fen fUh rte, hintu. 
Es Jiel fomit fUr du rechte Ufer der Grund hinweg, die Rheinlinie 111 vertheil1igen, un.1 .l iefe Aufgabe 
blieb ausfclllie{s!ich dem linken 7.ugewiefen. Wir fin den denn dorl , W" Auch oberhalb Mn inz, anknül'fenJ 

an d ie Höhen dicfer Stadt, fi eh die Berge dem Rhein n!ihcrn , noch eine Reihe kleinerer Stiidte, deren 
bedeutendlle 0 pJlenheim in, andere , nachdem die Berge wieder zurückget reten fm!l, theils mllnittelbar an, 
Rhein, theils in der Ebene h inter demfelben bis \\'orms, {odann weiter anfwlirl5 Spe ier, 1,lIntcrbu rg, noch 
weiter oben St"flburg und endlich Bafel, Die Ebene hinter <liefen St!idten bis Iur Hu rd t \lnd den 
Vogeren hat ihr eigenes Fellungsnetz. Die Betracht\lng des rechten Ufers oberhalb Main? uigl uns zwar 
auch noch einzelne fe ne Punkte d.felbll, deren bWeutcndlle Stock heim, Gernsheim, Lampertheim gewefen 
fein mögen, wlhrend die eigentl iche Vtrkehrsllrafse von Frankfurt aus llber Dannlladt , Bensbei.n, Hepptn

heim , Weinheim bei Heidelbt rg an den Neckar I'Ilhrte , zwifchen welcher Stadt untl Mannheim, in der 
Mitte geleKen , Ladenburg noch einmal den Uebcrgang Uber den Necknr ,·ertheidigte. Der weitere Zug 

durcb die Rheinebene lufw!irts ging nun am Fufst des Gebi rgcs und hat in feineo Vertheidi~ng5m.fs. 

regeln nich t mehr den Char. kter d~ Schu t:t~ eines Flnfsthales, vielmehr den einer am Fufse des Ge· 

b irges fich ausbreitenden grofsen Ebene. Erll von Baf~1 an, wo der Rhein im rechten Win); el "on Ollen 

herkommt , handelt es lich wieder um richt ige Flufsthalverlheiriigung bis zum llodellfee. Der Verkehr 
durch d iefen Theil dei Rheintha1ts bildcte aber , abgcfehcn von fonIl igen Zufah rlsfl rafscn. d i~ FortfCltUn::: 
der Verkehrnrafse des linken Rheinufers, während die Fortfetzung der Verkehrsf1. rafsc am Gebi rgsfufsc der 

rechten Rheinfeite Cicll von Freiburg aus quer durch den SchwanlYald nach dem Bodenfee 1.0g. 

Die Schweit bildete mi t ihren mächtigen ß trgricfCIl ein gewaltiges Verkehrshindernifs, und ih re 
Alpenpäffe zu Ilberfchreitcn , gliit als ei n grorses Unternehmen fUr den Kaufmann . der im Frieden die 

s 
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ErleugniITe des Nordens und Südens austaufehen woll te . Noch ein weit gröfseres Unte rnehmen war 

es aber , welches den deutfehen Königen Co oft oblag, mit einem Heere über die Alpen nach Italien zu 
... iehen, und wenn etwa eine Unternehmung mifsgluckt war, mit den Rellen deCfelben (ich wieder heimwärts 
durchzuk!impfen, und mit Recht ..... eift defshalu fchon die alte Tradi t ion auf die vielen Fufslla pfen naeb 
Italien ziellcnder und die wenigen rUck kehrender Krieger hili. 

Wir haben die Vertheidigungsmafsregeln des Rheinthales 'als ein Beifpiel vor
gefUhrt, wie ein gro(ses Flufsthal geCichert wurde. Die Vertheidigung der Alpen 
würde ein zweites Beifpiel fein, das wir mit den Lefern ftudirell könnten j als drittes 
könnte eine der Strafsen betrachtet werden, die von den Alpen aus durch Ober
italien bis in die Ebene des Po führen ; allein abgefehen davon, dafs wir flets die
felben Grundratze wieder finden würden, verbietet es der geringe Umfang des dem 
Verfaffer zugewiefenen Raumes, mehr als ein Beifpiel durchzuftihren_ Wenden wir 
uns daher der Betrachtung des Einzelnen 7,U und fehen wir, wie die Kriegsbaukunfl: 
ihre Aufgabe darin erfaffte und wie lie lieh entwickelte. 

3. Kapitel. 

Die Burgen- und Städteanlagen in ihrem gegenfeitigen 

VerhältniITe. 

Ueber manche Einzelheit im Kriegsbau der Zeit, als das grofse Netz der 
F eO:en zur Landesvertheidigung errichtet wurde, find wir , wenig unterrichtet, weil 
fpäter faft. alle Burgen und Stadtbefeftigungen Umbauten erlitten. Zwei Traditionen 
find es, an welche angeknüpft wurde, die der römifchen und jene der alt.germanifchen 
Kriegsbaukunft. \:Vir rnülTen hier nun von vornherein bemerken, dars eitler ganzen 
Anzahl von Ueberrefl:en älterer Befeftigungell in Deutfchland von der Volksllimme 
und älteren Schriftfl:ellern römifcher Urfprung zugefchrieben wird, dafs Ge aber faft 
ausnahmslos nichts mit den Römern zu thun haben, fondern ehen mittelalterlich 
fmd, dafs, was von wirklich rämifchem Kriegsbau bei uns erhalten ift, meift nur 
in verhältnifsmäfsig geringen Refl:en befieht, fo dafs wir recht froh fein mülTen, wenn 
wir die Fundamente einer gröfseren Anlage in vollem Umfange blofslegen können, 
wenn wir noch wenige Refte oberirdifchen Mauerwerkes haben und mit grofser Mühe 
diefe oder jene Eiß7.elheit fell ftellen können. Zum gröfsten Theile find diefe. noch 
erhaltenen rämifchen Bauwerke ReCte folcher Anlagen, die im Mittelalter aufser Ge
brauch kamen j denn , wo eine Felle aus römifcher Zeit her noch weiter dienen 
follte , da muffte Ge lieh den neuen Bedingungen fUgen. Sie wurde wieder und wieder 
umgebaut, fo dafs eben vom Alten nichts bleiben konnte. Während das römifchc 
Caflrum ausfchliefslich militärifchen Zwecken diente und die friedliche Bevölkerung 
mit ihren Wohnhäufern und Villen, mit ihren Tempeln, Bädern und felbfl: Theatern 
fleh aufserhalb deffclben anliedelte, zog die mittelalterliche Stadt die ganze friedliche 
Bevölkerung in ihre Mauern. Nun war ja allerdings Rom felbft und manche andere 
grofse römifche Stadt in antiker Zeit mit mächtigen Mauern umgeben worden. In 
Deutfehland jedoch feheint es nie dahin gekommen zu fein, und fo haben wir ins
befondere wenige Rene römifcher Stadtmauern in den alten auf römifcher Grundlage 
errichteten Städten, da eben das römiCche Caflrum flir eine mittelalterliche Stadt z~ 
enge war. Noch weniger aber geben die Thatfachen jenen Schriftfl:ellern Recht, welche 
10 unferen Burgen, insbefondere im Kerne derCelben, rämifche Thürme oder andere 
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rötnifchc Rene fehen wollen '). Es läfTt !ich mit ziemlicher Sicherheit fagen, dars 
die Römer !ich in Deutfehland mögHchll an die Ebenen hi elten, etwa auf breit. 
riickige Hügel hinauf gingen, aber nirgends auf fleilen Bergen und hohen Fclfcn , 
zu denen der Zugang fchwierig war, Feftungswcrke anlegten. W ohl aber hatte fleh 
die alte Bevölkerung des Landes von jeher auf die Spitzen lind Kämme der Gebirge 
zurückgezogen, wenn Gefahr drohte, fich hilltel' Wiillen, die dort errichtet waren, 
mit ihrer Habe geborgen , diefc WalIburgcll im Nothfallc auf das äufse rfie ve r· 
theidigt, von dort aus aber auch immer den Feind bedroht und zu geeigneter Zei l 
bekämpft, der unten im Lande hauste. Gall 7. ähnlich, wie in Deutfehland, war auch 
das Verhältni fs in Frankreich und England. Auch in S pan ien dürften die Römer 
kaum anders vorgegangen fein. Selbfl: in Italien wird der Ur fprung der Berg· 
fefl:en wohl überall in das Mittelalter herabzuriicken lind auf den Einflu fs der 
germanifehen Stämme, die fieh do rt niedcrgclaffcn halten, zurllekzufuh rcn fein. 

ln Deutfehland. Frankreich und Eng land in: noch eine Reihe vorge fchichtlicher 
\Vallanlagen von theilweife beträchtlichem Umfange erhalten. Andere gehen in die 
Frühzeit ullfcrer Gefchichte 7.UI"ück. Kreisrund oder oval , fo weit fo lches der lierg
rücken zuliefs, angelegt, konnten {ie eine betriichtliche Bevölkerung aufnehmen. Um 
einen fo lehen Kern legte lieh eine gröfsere und weitere Wallanlage theils nach ei ner 
Seite dem Bergabhange folgend, theils den Kern rings umgebend, übe rall erfi cht· 
lieh dem doppelten Zwecke dienend , eine möglichfl: g rofse Bevölkerungszahl, al fo auch 
Vertheidigungsmannfchaft, in fich aufzunehme n und zugleich alle jene Stel len , die 
e twa dem Feinde nützlich fein könnten , d urch E inbeziehen in den Kreis der Ver· 
theidigung diC[em unzugänglich zu machen. Erde und mehr oder weniger regel· 
Oläfsig zugerichtete Steine bildeten das Material , alls welchem d ie Wälle errichtet 
wurden. Ausgehobene Gräben liefelten daffelbe und gaben zugleich dem Walle 
mehr Höhe. Wo FelCenabh:inge \lorhanden waren, dienten diefe; wo die Natur 
nicht genug gethan. half die Kunfl: weiter nach: die Plateaus wurden regulirt, der 
lich ergebende Abhub an Erde und Steinmaterial , eben fo wie das, was \I on den 
Felfen abgenommen wurde, den Wällen zugeführt , fo dafs es nicht nÖthig war, 
Materia l aus g röfserer Entfernung zur Erbauung der Umfarfung beizufUhreIl. Die 
Wälder aber, we lche die Gebirge bedeckten, lieferten Holz. D ic fes wllrde nun noch 
in umfa(fender Weife zum Fefl:ungsbaue herangezogen. 

In vorgefehichtlicher Zeit hatte man , um den aus Stein brocken , 7.um Thci lc 
von geringer Gröfse, aufgefchichteten Mauern ein ficheres Gefugc 7.U geben, Hölzer 
\Ion nicht fehr bedeutender Stärke regelmäfsig zwifchen das ohne Mörtel gefchichtetc 
Gefl:ei n , fowohl in langen Hölzern Ilach der Richtung der l\'Iauern, als in kurzen 
Stücken nach de;en Dicke, eingelegt und fo durch das Holz zwifchell den klcinen 
unregelmäfsigen ß ruchfl:einen eine ähnl iche Wirku ng crzielt , wie durch geord neten 
Verband im regelmäfsigen Mauerwerk. In de r gefch ichtlichen Zeit fehe int diefe Be
nutzung des Holzes im Mauerwerk 7.unäch/l: aufgegeben worden zu fe in, obwohl wir 
der Verwendung einzelner H ölzer zu ähnlichem Zwecke auch in den Conflrtlctionell 
des Mittela lters häufig begegnen. Aufserdclll aber war Zllmcifl: di e Mauerkrone mit 
hölzernen Werken verfehen. Wir haben dabei ZlIl1 ächfl: an Bruflwchrcn aus PaliITadcll 
und aus Flechtwerk zu denken. Welln wir jedoch erwägen, welch rafchem Verr.,lle 

~ So in 2. ß . du g2n.~ (0 r"l.on redaclll~ I! uc~ " (In C. 11. A·";~r v. 1I«Iif~tJ". (Gcfo;h'chle tI". M il;l ä.· Arclo j l~ kt"r 

in J)e"t(chland e". SUlUr'" , 859) "ur ltI;t de. ;;"' (K.nen "od><l" a ... ( cbrauche ... weil CI durch di e An"~hm,, r;;,,, ;r~hc n 
Urfprunccs ror (0 "jel. 8 "''1:.n ."ch die Gru ndlns cn fiir <.Iie lI . t rne},\u"r der ~ nd.r<:" "",fdoid ,' . 

H~Gdbuch der A,chitcklIlT. 11.4 . n , 

... 
W"l1anl~J:cn. 
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Bdcftli\lnCen, 

(olches Mauerwerk durch die klima ti fehen Einflütfe ausgefetzt war , wenn es nicht 
befonders ge(chützt wurde, Co dürfen wir nicht daran zweifeln. dafs die Mauer
kronen bald einen Schutz durch Dächer erhielten und. da diefe bei feindlichen 
Ueberfallen unter Umfländen nicht (0 rafch hätten entfernt werden können, Co dürfen 
wir wohl an fonnli che Wehrgänge aus Holz mit gedeckten Dächern in ziemlich früher 
Zeit denken. Aus Holz haben wir uns auch alle Gebäude errichtet zu denken, die 
zur Unterkunft der Iländigen Bewohner, Co wie jener dienten, die fleh mit ihrer 
Habe in rolche Refugien flüchteten. Wir dürfen ferner nicht daran zweifeln, wenn 
wir fehen, dars die fieinernen Wälle darauf eingerichtet waren, den Feind zu nöthigen , 
dafs er mehrere Linien nach einander nehmen muirte, bevor er zuletzt im Berttzc 
der ganzen Fc(l:e war, dafs auch noch PalilTadenreihen die Zugänge abfperrten und 
weitere EinfchlülTe des ganzen oder leicht angreifbarer einze lner Theile, insbefondere 
der Thore, bildeten. 

Diefe Bauweife in trockenem Stein, bez\\'. Erde und Holz, wurde lange bei
behalten und zog fich bis tief in das Mittelalter herein, durch deiren ganzen Verlauf 
hindurch wir ihr begegnen. Es ifi nicht unfere Aufgabe, die Eigenthümlichkeiten 
diefer mittelalterlichen Erdbaukunft hier zu entwickeln, auf die Unterfchiede in der 
Anlage und in der Ausfuhrung näher einzugehen und darzulegen, wie fich die Wall
burgen der vorgefchichtlichen Zeit von denen der Carolingifchen unterfeheiden, d iefe 
wieder von jenen des fpäteren Mittelalters '). So viel als ßöthig wird untt!ß gegeben 
werden. Aber neben diefer Erd- und Holzbauweife geht doch der auf römifcher 
Tradition beruhende foHde Mauerbau auch hoch hinauf, wenn er auch wohl blofs jn 
Italien und etwa Südfrankreich häufiger angewandt wurde. Im Norden bildete er doch 
flets die Ausnahme. \Vir haben im vorigen Bande diefes »Handbuches t: (erfte Hälfte, 
S. 124) das eigenthümlieh verzierte Mauel"\verk eines fränkifchen Thurmes in Cöln 
abgebi ldet, an den hi er erinnert fein mag und der uns zeigt , wie die Franken die 
römifchen Mauern mit den runden Thünnen in ihrer Weife wieder herge(l:ellt haben. 
Umfaffendcre Refie germanirchen Kriegsbaues find in Carcarfone erhalten , deffen 
Mauern die Weflgothen auf römifcher Grundlage wieder aurgebaut haben, wobei 
allerdings ein rpäterer Umbau Vieles wieder verändert hat.). Nach einer Urkunde 
Kairer Ltldwig's /I. vom Jahre 874 hatte die Stadt })iacenza eine doppelte Um
faf(ung mit Thürmen und befeftigten Thoren~) j Rom hatte im X. jahrhundert 
381 ThUnne und 46 Burgen G)j Mailand hatte 12 1'u(s d icke Mauern, 300 Thürme und 
mehrere Aufsenwerke G). In Deutfchland wurde Hildesheim feit dem Jahre 993 mit 
Mauern und Thürmen befell.:igt 6); um das jahr 1000 liefs Bifchof Bur'Ckhard die 
Mauern von Worms wieder aufrichten_ Auch manche Burg im fudwefl:lichen Deutfch
land - wir erinnern an die Salzburg bei Neufiadt an der fränkircJlI!n Saale - erhielt 
um jene Zeit bereits fteinerne Mauern. Doch dürfen wir im Beginne des XI. jahr
hundertes uns noch keine zu grofsen aus Steinen gemauerten Werke denken. 

Sj Wir ~c: ...... ci ru hierl"lir auf die rehr racbC"märx Datlcli:unc G. KiH~,. ·J : Die Entwic:kdun, du Krie" .... erenl und 
der 1Cn.:e:führunC in der Ritterzeit yOa Mitte deo .. . J_hr"uadcn9 bil 111 den Huffitenltriecea (B"" I ~u 1886-87) , wO iIR 
,. nlndc (5. )"-5.0), leide r otme Abbildungen , eine rehr lehrKiche DLrftelluni der Kriri,blukual\ da Mittelalten Ji:Cgebcu 
in, die un, all Lcitf.:ulca geditnt "at. Das hier in Betracht kommeade Thema in ,mbd'onderc aur S. 319 /1'. cntwickelt. 

' ) VtOLL.T·L.·DIIC liebt im IV. Bande de r A .. ~"iw~ t/~ IA e"lH"'iffi_ t/u .......... ",,</, AiJlm, .. u ro.afäl!i,lc Aufn~h",c 
und duu Rdilurltloßl·Entwil r(e. _ Ver,!. _u,h dcß'en DktitJ ..... ;,.~ I' ... p .. HI 41 r."~"'I"hr~ /,.,,,.~ai/~ , tc. ('0 Bände. 
Pari. 1858-68) an .-edchicdcaCR Stellen, in.bcrollde." im I. Bande Unter dem Anikcl 'A .. ~"iI«I",.. mi"~"in ' (5. J~S u . Ii. J. 

a) Slehe: MUaATOII, L. A. A .. fI'g,,"J.tlu it"/i",, nmlli 4"';. Ild .• (M. Uand '130) , S. fH . 
e) Sich.: KOllLU, a .•. 0 ., Bd. 3. S. 316. 
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Es lag in der Natur des L ehenswefens, nach welchem der Herr die Quel len 
feiner Macht in die Hände Anderer legte I dar. .. der innige Verband lieh nach un d 
nach lockern mu lTte: die Macht der Könige lind Kaj{c r fehwand. Das XI. lind 
X II . Jahrhundert bilden die Zeit fortwährender erbitterter Kämpfe um di e Frei heit 
vom Lehensherrn und um die Erhaltung der Macht iibcr die Va(allen. Sie endeten 
um de n Schillfs des XII. Jahrhundertes mit der vollen Sclbfl:ändigkcit der letzteren. 
Damit war aber auch das Zufammenwi rkcn aller Krnfte zur gemcinfamen Landes
vertheidigung zu Ende; jede Fcfl:e, ob Stadt oder Burg, war um (0 mehr auf fich 
felbll angewiefen, je felbfl:ändigc r !ich der Befitzc r gemacht hatte. Für die Ent
wickelung des Kriegsbaues war dies nicht ungünO:ig; denn nun genügten die Mafs· 
regeln nicht mehr , welche :tuf ein Zufammenwirken Aller begründet warcn. Jedcr 
Herr fuchte feine Burg fo feO: als möglich zu machen lind deren fo viele als möglich 
fieh zu fiebern. Insbefondere die Knifer und Könige kon nte n allein durch eine grofse 
Zahl von Burgen, die fie felbO: inne hatten. nicht ihre Herzoge, fieh den Rcn ihrcr 
Macht fichern . Es wird z. B. die Zahl der Hohcnftaufi fc hcn Burgen auf 350 an· 
gegeben. So iO: denn das XII. Jahrhundert dic claffifche Zeit des Ilurgenbaues. 
Den auffirebenden Städten. die ebenfalls ihre Selbftändigkeit zu erringen fuchten, 
machten die Herren derfelben gro(se Schwierigkeit'cn in Bezug auf die Bcfcfligung; 
fie begnügten fich mit einer feften, die Stadt beherrfchenden Burg, fieherten da
durch ihre Intereffcn und verboten der Stadt fclbft die Errichtung von Mauern , fo 
dafs nur nach und nach die Städte dahin gelangcn konnten , . fich in umfaffcndcr 
Weife zu befefti gen und dafs die claffifche Ze it der Stadtbe fefl:igullgen um fall 
200 Jahre hinter jener der Burgen hergeht. 

4. Kapitel. 

Die Städteanlagen. 

Im A llgemeinen i11 ein eigentlicher Unterfchied zwifchen Stadt· und Burg. 
befeO:igung nicht zu machen 1). Bcide ziehen, fo gut es eben geht, eine Mauer um 
eine gewiffe F läche, innerhalb deren die Anficdlcr fich Wohn· lind fonll ige Gebäude 
errichten. Die gröfseren bezeichnet m~n als Städte, die kleineren als Burgen , zu 
denen im Beginne unferer Periode als dritte noch die Klöfl:er hinzu kommen, d ie in 
ihrer ifolirten Lage ebenfalls von einer Mauer umgeben fein ll1umen , welche ver· 
theidigt werden konnte, bis fie [päter in den Städten fclbll errichtet wurden. 
Die Mauer wird fo fell als möglich hergcll:ellt. dic Thore fo gut als möglich 
befefl:igt. Wo die Mauern leicht zugänglich waren und ein Untergraben der
felben befü rchtet werden konnte , wurden fie durch cingcfchobenc Thiirme ver· 
fl:ärktj wo es anging , wurde vor die inllcrfl:e Verthcidigungslinie eine zwcite . wenn 
möglich dritte, ge fetzt, wurden ferner einzelne Vorwerke , insbefondere vor den 
Thoren , errichtet. Nur ein principieller Untcrfch ied ergab fich a.us der fricd lichen 
Beflimmung der Stadt. 'Während die Burg, wenn irgend möglich, nur einen einzigen, 

1) W ir werden d~h.r, Um Wiedcrho[~ngeu ~u \'crmdden, \)ci lIe(p",chunr deI SlädlCL"Ud co unlorl~ IT." mUlTen. ~u f 

Einlel~., ein l ugchen. du z .... r auch rü. die S t~d~ f,:ilt, r,ch aber bei DClnchlunt ..!cr Burgen bell'er bchndcln I ~ITI. 
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Lc(CO;j{Uh'O". 
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nicht fehr bequemen Zugang hatte, da man au(ser ve reinzelten Freunden und be
(anders ge l:ldenen Gäflen keinen Beruch darin haben wollte, Inufften die Städte, weil 
(je mög lichft ausgedehntem Verkehre dienen follten, eine Reihe gut parfirbarer und 
beq uemer Zugänge haben . Ocr Verkehr, welche r vo n der Burg a usgefchloffen 
fein ro llt e, follte in die S tad t hinein ge leitet werden. Nicht an der Stadt 
vorbei , fond ern in dic felbe follten Reifende und Kaufmannsgüter genöthigt werden . 
H ier rollten die eigenen Kaufleute kaufen, und nur das follte weiter geHHlrt werden, 
nachdem (je gewählt hatten, defTcn (je nicht bedurften. Fremde Schiffer und F uhr
leute. welche die Waaren gebracht, fo llten genöthigt fein, He abzulegen, den Fuhr
leutcn und Schiffern der Stadt die Gelegenheit bieten, du rch die Weiterbeförderung 
Geld zu verdiencn. Die Bewohner der Umgegend follten kommen , einkaufen und , 
reich beladen mit den Handwerkserzeug llifTen der Stadt und hier feil gebotener 
fremder Waare, wieder abziehen. Die Strafse, die an der Burg nur von Weitem 
voriiberziehen durfte, follte durch die Stadt hindurchziehcn. Die Erhaltung der 
Siche rheit der Stadt war dadurch zwar wefentlich erfchwert gegenüber einer Burg ; 
indefTen gehörte es de fshalb eben zu den Pflichten eines guten Stadtregimentes, um 
fo aufmerkfamer und forgfamer diefen Verkehr zu libenvachen und zweifelhafte Ge· 
fellen, die lieh eingefchlichen, fort zu fchaffen oder fe ll: zu fetzen, zu richtiger Zeit 
die Thore zu verfchli efsen und den Verkehr zu unterbrechen, foba ld dies erfo rderlich 
war. Andere Au lagen zur Vertheidigung einer Stadt, als fie der Burgherr traf, waren 
eigentlich nicht mög lich. Wenn thatHichlieh manche Stadtbefell:igungen eine andere 
äufsere Erfcheinung zeigen, als die Burgen. fo li egt dies nur darin, dafs die meiO:en 
Stadtbefef1:igungen einer jüngeren Zeit angehören, als die Burgen, und dafs die Städte, 
insbefondere in fpäterer Zeit. iiber mehr Mittel verlugten , als ein anner Burgherr, 
fomit ihre W erke gro(sartiger und mit reicherem äufseren Schmuck anlegen konnten , 
als der ßefltzer einer Burg. 

Die Burg im kleinflen Umfange in . nichts, als eine Befefiigung eines einzelnen 
Wohnhaufes ; die Stadt ill: eine Burg im gröfsten Umfange, eine Vertheidigungslinie 
um eine Reihe von W ohnhäufern und öffentlichen Gebäuden, von denen Manches 
rur fieh vertheidigt werden konnte und eine Burg war. 

Jede Stadt haUe urfpriinglich eine gröfsere Burg. Diefe bildete. wie das römifchc 
CajlrulJl, den eigentlichen Kern. Sie war es, welche die Stelle militärifch flir die 
Landesvertheidigun g fichern follte, vor deren Thoren lieh nun die friedliche Bevöl· 
kerung a nfiedelte, deren Wohnungen alsdann von einer Befeftigung umgeben wurden , 
welche eine äufsere Vertheidigungslinie der ß urg bildete, die erll: genommen werden 
mu me . bevor die Burg felbfl angegriffen werden konnte. Nicht in jeder Stadt 
a llerdings hat (Ich diefe Burg erhalten. Fan eine jede, die ihre Freiheit erwerben 
wollte , mume fie dem Herrn der Burg abringen, und . häufig genug fu:hrten die 
Kämpfe dahin, dafs die Stadt die Burg ihres H errn eret zerf1:ören muffte, bevor fie 
ihm ihre Freiheit danken und daran gehen konnte, im Befitze der Freiheit ihre 
eigene Burg {ich zu erbauen, d. h. fich mit einer fenen Mauer zu umgeben . 

W enn eine Burg ihren Zweck erflillt hatte, wenn man ihrer weiter nicht 
mehr bedu rfte I fo war auch ihr Schickfal entfchieden i wurde fie nicht zerflört, 
fo verfiel fie. Anders die Städte; da fie nicht ausfchliefslich kriegerifchen Zwecken 
di enten , wurden fie noch ferner erhalten, auch wenn ihre kriegerifche Bedeutung 
vorüber war, und gelangten theilweife zu noch gröfserer Blüthe, wenn ihre F ef1:ungs
werke keinen Zweck mehr haUen. Eine Stadt befand fieh in fortwährender En t· 
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wickelung, und da wenige je (0 gründlich zcrflört wurden, da(s (Ie \'ollniindig neLi 
angelegt wieder aufgebaut worden wären, (oläfft IIch aus den meiflen älteren 
Städten, (0 wie fie heute erhalten find, wenn nicht eben in unfercr Zeit umfa(fcndc 
Aenderungcn ftattgefunden haben, die Entwickclungsgcfchicbtc noch au" dem modernen 
Plane lefcll, und es ift faft alJenthalhen diefelbe Gdchichte: zunächft ein kleiner Kern , 
der lieh an eine Burg anlehnte und VOll einer Mauer umfch lofrcn Wilr; vor den Tl iOrcn 
entwickelten fieh Vorflädtc; die Stadt wurde erweitert, indem man elierc umfing' und 
mit einer weiteren Mauer umgab; je nach Bednrf wiederholte fleh diefCf Vorgang. 
Daher auch die Unregelmäfsigkeit in der Anlage der meil1:.en allen Städte , weil ja 
eine folche Entwickelung VOll (0 vielen Zufa lligkeitcll des Befitzc!'t und Erwerbes der 
einzelnen Grundflücke aWliingig war I die Stadt aber nirgends gefctzliche Zwangs. 
mittel hatte, die ihr die Mögli chkeit ei ner Strafsenregulirung" ~egebell hätte, wie 
folche hellte vorgenommen werden kann. 

Nur ein zel ne Städte fi nd es, die diefen Entwickelungsgang nicht durchgemacht 
haben, Städte, die in beO:immtem Umfange einmal (meiO: verlüiltnifsmäfsig fpät) an· 
gelegt find und diefen Umfang beibehalten h:lbell . D ie Thatf.'1chc, dafs jeder folchen 
Anlage ein bellimmter Plan zu Grunde liegen murs, beding te rür rolche Städte eine 
gröfsere Reg clmäfsigkeit. Es lag aber auch ein berechnetes Gleichgcwichtsverhiiltni fs 
aller Theile der An lage zu Grunde, weil !ich eben da jedes lledürfilirs {ur eine Stadt 
von bcflimmter Gröfse genauer feO: Ilellen licfs, .ds wo eine Stadt nach und nach 
entlland und wuchs . 

Mannigraltigfier Art waren die inneren Bedürfnifle e iner Stadt, dellen Rechnung 
getragen werden muffte und die bei der baulichen Anlage zu bcriickfichtigell waren. 
Das erfle ßedlirfnifs wa r e in der Gröfse der Stadt entfpreehcnder grofscr freier 

Raum, möglieh/l: in der Mitte derfe1ben, wo die M;irkte abgehalten wurden, wo :lber 
auch zu anderen, als Marktzeiten das Volk zufammenfirömen konnte , um Felle zu 
{eiern oder im freien Verkehre lieh zu fehen , 7.11 unterhalten oder auch gcmein. 
fchaftliche un d öffentliche Fragen frei zu befprechen. Der Platz hie(.; der Ma rkt· 
platz, in den fla vifchen Städten der . Ring . , ohne Zweifel , weil cr dort in älte llcn 
Zeiten rund war. Wo mall ihn anlegte, wählte Illall möglichll quadratifehe Form. 

Bei Städten , die fich entwickelten, genügte mitunter ein folcher Platz nicht 
mehr, ohne dafs er erweitert werden konnte : man legte alfo deren mehrere an, fo d:lfs 
wir neben dem Hauptmarkte (auch , g rüner Mark te gehcifscn) noch einen Obfimarkt, 
Milchmarkt, Buttemlarkt, ''''einmarkt, Saumarkt , Rofsmarkt, Kornmarkt, Hellmarkt, 
Holzmarkt u. f. w. finden, je nachdem der l-Ialldel mit beflimmtcll Artikeln vorn 
Hauptmarl..-te weg, da und dorthin, verlegt wurde. Auch die Bt!zeichnuugcll J Cl ltcr ~ 

und , neue r.- :Mmkt laffen erkennen , dar:;; eine fpiitere Vermehrung" der MarktpHit1.e 
eingetreten ifi:. Man legte, wie aus der Bezeichnung der M;irkte nach einzelnen 
Vlaaren hervorgeht, gro fses Gewicht darauf, dafs alle Verkäufer ein und deITclben 
A rtikels beifammen waren . Die Obrigkeit wollte den Verkauf und die Verkäufer, 
{o wie die Refchaffenheit der Waaren überwachen . Die Käufer wollten vergleichen 
und entfprechende Auswahl haben. Die Verkäufer aber wollten die Gütc ihrer 
Waaren mit der der Anderen verglichen haben; vor Allem aber wollten fie auf g-e· 
meinfchaftlich fe f!: gefetzte gleiche Preife hültell, die wiederum von der Obrigkeit 
regulirt wurden, um die Einwohner gegen Ueberforderungen zu fchützcn. 

Der(e1be Fall lag aber auch bei jenen ' ""aaren vor, die nicht auf offener Strarse 
verkauft wurden, fond ern mindeftclls allf Bänken tmd Tirchcn, meHl durch einheimifche 
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Handwerker. Da haben wir die :t Fleifchbänkec und . Brotbänke«. in manchen Städten 
die :tSchufler- und andere Bänke t: . Theilweife wurden dafHr Gebäude errichtet, 
insbefondere war es auch die gemeinfame :tSchlachtba nk t: für die Fleifcher, welche 
wir in allen Städten tre ffen. Zu den wichtigllen, dem Verkehre dienenden Händlern 
gehörten bei den verwickelten GeldverhältniITen des Mittelalters die Geldhändler 
mit ihrer Wechfelbank (Bankhaus, Banquier) oder ihrem Tifche (Trapezi!1:a). Die 
um fafTendftcn Vorkehrungen wurden meifl: fur den Leinwand- und Tuchhandel ge
troffen. Die Tuchhallen fi nd . da fie nicht blors dem Verkehre der Einwohner 
dienten, in manchen S tädten, welche gro(se Tuchfabrikation und Tuchhandel trieben, 
Bauten von höchl1 beträchtlichem Umfang und mitunter g rofsem Luxus der con· 
ftructiven A nlage und der Ausftattu ng. Wo es zu einer grofsen Tuchhalle nicht 
reichte, hatte man ein kleineres Tuchhaus. Mitunter wurden auch gemeinfamc Ge
bäude rur mehrere Waarenartikel angelegt. Auch alle foIche VerkaufsfteIlen be· 
fanden fich, fo weit es anging. am Markte oder in deffcn Nähe. 

Dort war auch. meift in einem eigenen Gebäude, eine grofse öffentliche Wage, 
wo unter Aufrlcht der O brigkeit die Waaren gewogen wurden, fo dafs Jedermann 
fein richtiges Gewicht erhielt. Dort befand fich auch die :tSchau( , wohin alle Er· 
zeugniffe gebracht werden murrten , die erll: nach öffentlicher Prüfung verkauft werden 
durftcn, Hjr deren Güte die Stadt garanti rte, weil fie einen wefentlichen Factor im 
allgemeinen Verkehre, in de r Induftrie und dem Handel der Stadt bildeten, fo dafs 
es im öffentlichcn Intereffe lag, den guten Ruf der Erzeugniffe fchleuderifchen Hande l. 
und Gewerbetreibenden gegenüber aufrecht zu erhalten. Gewürze , insbefondcre 
Pfeffer und Safran, wurden da auf ihre Reinheit unterfucht und, wcnn gut befunden. 
verpackt und mit dem Siegel der Schau verfehen. Gold· und Silberwaaren wurden 
auf ihren Feingehalt geprüft und geftempelt. Schwertfeger und Plattner (Harnifch. 
macher) llIufften ihre Waaren auf die Güte prüfen laffen , worauf !ie , ebenfalls mit 
dem Stempel der Stadt verfehen, ihren Weg machen konnten . 

So vereinigte fich am Marktplatze der Hauptverkehr. Dort !land das Rath . 
haus, dort wohnten die vornehmften und reichA:en Bürger; ihre Häufer. die ficherften 
dCl' Stadt, boten im Erdgefchoffe Lauben, die !ich noch in die benachbarten Haupt
firafsen hineinzogen, in denen fich bei Sonnenh itze und Regenwetter der Verkehr 
bewegte und wo zum Theile die erwähnten :t Bänke .. ihr Unterkommen fanden. Sie 
waren fur die europäifchen Städte das, was rur d ie orientalifchen der Bazar iO:. So 
finden wir Goldfchmiedelauben, Tuchlauben , wo kein Tuchhaus in. oder wo es nicht 
ausreichte, Schufterlaubcn u. f. w. 

Es lag theils in den oben erwähnten Verkehrsbedürfniffen begründet, theils in 
der militärifchen Aufgabe der Zünfte, deren jeder ein heftimmter Theil der Stadt· 
mauer zugewie(en war, dafs die Angehörigen eines und deffelben Handwerkes in der 
gleichen Stra(se zufammen wohnten . So fmd die SehmiedgafTen, BognergafTen, 
SchufiergafTen, Huterergaffen oder, wie die Bezeichnung anderswo lautet, die Gaffen 
:tunter den Hllterern c , , unter den Goldfchmieden( ll. f. w. entftanden. Einzelne 
diefer Gewerbe, wie die Gerber, Färber:o. a., waren an Wafferläufe, meiet kleine 
Bäche, welche die Stadt durchzogen, gebunden j wo fo lche Bäche fehlten, waren es 
Canäle, die vom HauptftutTe abgezweigt waren . Wo der Betrieb in der Stadt nicht 
möglich war, wurden folchen Handwerkern Plätze aufserhalb der Stadt angewiefen. 
Immer aber follten alle unter den gleichen Bedingungen ihr Gewerbe ausüben. Es 
wa r jedem der Umfang deffelben durch die Zahl feiner Gehülfen vorgezeichnet, (0 
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darg jedem d ie Nahrung ge f,chert war, keiner di e Concurren1. des anderen zu fü rchten 
hatte, woh l aber aUe die Aufficht, welche die GcCammthcit des Hilnclwerkes, (0 wie 
de r Rath der Stadt über die Güte der Arbeit und die geforderten Preife führte, Co 
dars kei ner fe ine K unden überforde rn oder hintergehen konnte. Dadurch hatte jede 
St rafse der Stadt ihren eigenen Charakter in der Erfchcinun g lind ihre eigene Be· 
völkerung. die !ich als einheitliche Corporatioll , gewitrcrmafscn nls eine Familie 
fühlte, li nd wenn es einmal hicfs: . die I'lcifcher l.:ammen«, ,. die Schmiede kommen", 
(0 wulTte Illall . wenn fie aus der Stra(<;c heraus nach dem Marktplatze oder dem 
Stadtthore zogen , dars kein einzelner von ihnen etwas anderes dachte und wollte, 
als alle übrigen. Das Handwerk hielt mit dem Rathe oder war gegen ih n. Ein 
Handwerk lebte mit dem anderen in F reund(cha(t oder Feilldfchaft, nie der E inzelne. 

vVefentlich geftärkt wurde noch der corporative Gtift durch den Umftand, da(s 
d ie A rbeiten fich , fo weit als mögl ich, auf der Sttafsc vollzogen. So wurde auch die 
äufsere Erfcheinung jeder Strafse dadurch beeinfl llfft. In jeder Strafsc ei ne andere 
Arbeit, mit ihrem eigenthümlichen Leben, Lärm und Geräufch , aber in jeder nur 
eine mit der gleichartigen Erfcheilllillg der A rbeitenden , in jeder all e Häu.fc r unter 
denfe lben Bedingungen entftanden, daher an Gröfse, innerer Einthei lullg lIlal aufscrer 
E rfcheinung einander gleich. In einer hi ngen an a llen Häufern die Fahnen der 
Färber , in einer anderen auf offenen Galerien die Felle der Lederer ; dort hatten 
d ie Binder oder Schlofrer ihre nach der Stra(se offene Werkflatt, wieder in einer 
anderen die Gold fehmiede ihre Läden , in denen Cie ihre fert igen Stücke zm Schau 
fieHten . So bot die Stadt eine Mal1 nigf.'\ltigkeit der Erfchcinungcn. 

Betrachten wir einzelne Beifpiele. Wir haben oben der Stadt Carcaffone 
(Nieder-Languedoc) Erwiihnung gcthan. 

Unweit des Ufers lleT hude (Fig. I I) erhebt lieh ein l lilgcl , auf welchem eine Burg 7. \\'cckmiirsig 
Ub.:lul werden konnte'). Auf drei Seilen {chlors fich an diefelbe eine klein<, Stadt 111, wobei e~ auffallend 

Fig, I . 

bleihen ,nufs, wefshalh gerade die vierte Seile, jene gl."!;cn 
den Flnrs, Anfll.ngs unhcfet~t blich. WAr Ilorl etwa un· 
gefum.Jcs Sumpfland? Ikfandl."n lieh Vorwerke der Bu rl.: 
dort 1 Ein ).Iauen:ug, VOll den WeAgotben angelegt, .Im· 

gal> tl iefe Stadt. F .... iA der heute n!>Ch "orhllltlel1e innere 
i\!nuerzug, "011 weldlem Einzcltheile in jene Zeil hinnuf· 
gehen, die jed!>Ch il11 XII. ]ahrhunder! nmgehl.ut wurden. 
Im XIII. Jahrhundert wurde d ie lillfsere ~weite i\!alltr 
errichtet, an tIeren Stelle wohl vorher lich J>lllilfadel1 
befamlen. Der Zugang zur lIurg wnr gewifs urfprUnglich 
nuf der WeAfeite gelegen, fo dafs die Stadt Il.ufscr direc· 
ler VerbindunI: mit dNfdben Aand , bis im :\ 11. oder 
XIII . Jahrhun~ler t der jetzige 11crgcfiellt wur<.le. Die 
Sr~,jt dehnre fieh haiti dnrl:h Vorfläc.he aus; insbefondeTc 
befanden lieh folchc im XIII. J;lt llrhumlert ,.wirchen ihr 
und dem Walfer. Sie hatten wohl auch illre ßcfeftigtlllg; 

I:I:!OOO indeITen war dide niellI /la rk genug, und bei der Be· 

- M "i--~TF--'li _ i '--''fi'--''r-- rr- I~gerung de r Sratll im J~hrc 1240 (etIte" fiel,. ~urn Nach· 
HitHttHl theile der Belagerten d ie Belagcrer h~ld darm fell. In. 

Plan der Stillt ÜlTcalTone I). (leITen dlt rfte ihre Wiederbefefiigulll{ auch {piiler (o 

wenig bedeutend gewe(l'n fe in, dlfs niehl eine neuere 
äufsere Umf.rrung die Bedeutung der inneren nufhob; vielmehr blieb bei all" r fp:it ert'n Erweiterung die 
I\lte weflc:othifche Mall"f die eigentliChe FeAung. 

I) Nach : VrOLLI.T u;.DIx,'" 1.. 0., Ud , " S. HJ' 
') Veral. : A~cAM' .Ir {" ~~HI"'''.Ifi'. du "/~"HHU"I, J,ijI",.if"". 1Id, IV, 
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Als ferneres Beifpiel , das uns eingehender zu befchäftigen hat, möchten wir 
unfcrcn Lefcrn die mächtige Reichsltadt Cöln a. Rh. vorfuhren, deren Plan wir nach 
einem Kupferftiehe des XVII. Jahrhundertes (auf den Mafsftab von 1: 12000 ver
kleinert) auf der neben flehenden Tafel in Facfimile-Reproduction wiedergeben. 

Es find darauf anerdings auch noch jene Feftungswerke dargcftellt, welche in der erfieo Hälfte des 

XVll. Tahrhundertes errichtet wuroen. Es wird den Lefern aber leicht werden, f,ch diefe weg ~u denken, 
fo dafs fie doch aus dem Plane ein Bild des mitttlalterlichell Cöln erhalten. Die Localforfchung hat fleh 
mit Erfolg heml1ht, die Gerchichte der Entwickelung der Stadt ren 1.U fiel1en ' 0). Wie zu erfehen, gehör t 
Cöln zn jenen Städten, bei denen fchon früh die Burg - wir dUrfen hier wohl ragen die Burgen -

gehrochen wurden , fo Ilafs nicht einmal mehr in der Anlage eine Erinnerung an diereiben geblieben ift. 
Ma.n glaubt heute arJnehmen zu dUrfen, (lafs die Stadt der Römer und Franken gleichen Umfang gehabt, 

und ha.t einen Mauenug in fei nen Re!len dargelegt, der "on der Rampe der heutigen RheinbrUeke unmittel
bar an der Nordfcite des Domes voruber VOll Oft Ilach \Ve!l. in ziemlich gerader Linie bis an ,he Apern· 

Rrafsc geht. Auf unfercm Plane ift diefer Zug bis zur Hochflrnfsc durch die an SI. L1Ipus (27) vorl1ber
ziehende Strafse markirt , welche dem ehemaligen Graben diefes Mauerzuges entfpricht. Das Clara.-Stift (44) 
hczeiehnet die Ecke, an der •• oeh der runde l'hurm erhalten i!l, den wir als fränkifeh bezeicJlIlen mUrren. 

Von dort ging der Mauer· uno Grabenzul;" in leichtem Bogen bis an den Bach, der auf unferem Plane erficht· 
lic\l ift, welcher "on Weften her kommend bei !I in Ilie Stadt eintritt , hei I8 fich in zwei Arme theilt, die 
nördlich und CUdlich von ,lfaria LysllirduIJ in den Rhein mUnden. Auf unferem Plane ifl nocll das Thor 

getcichnet, welches dort in die Ahf1:arlt fiihrtt, wo der Bach fich theilte. Parallel mit diefem Bache lief 
nun die alte Mauer auf der SUdfeite der Alttladt h is zum Capitol. Die urCplÜngliche Getlall der Stadt 

an der Rheinfeite darf jedoch nicht nach unferem Plane beuftheilt werden. Es fl eht ren, dars noch zwei 
Arme des Rheins ~wei grofse Infeln abgefchnitten hatten, auf denen Illar;a Lysllirdun und erD/l·St. ,J/arti" 
ft~nden. Der Hauptarm zog fich an den Punkten unferes Planes vorüber, an welehen die ßezeichnungen 

C und Ji. /lehen, von wo aus der krumme Stra{senzug, fitdöfllich nach dem Rhein fich ziehend, den Lauf 
bezeichnet, den der trennende Arm nahm , um hinter der auf dem PJ.aue fichlbarcn InfcJ ,"Vtlrthchen in 
den noch vorhandenen Rheinllrm _zu l1iefsen. 

Die a.lte Stadt dUrfte daher öfllich nur bis zu der Linie gegangen fein, die hinter SI. Afaria au/ 
dml ('aß/III, Khin-SI.AlarliJl, dem Rathhb.uCe und St.lIfal'ia at/ gradUJ auf der Oftfeite des Domes nach 
dem Punkte fUhrt , wo auf unrerem Plane 27 neht. Diefe Linie, wie fie hier eben dargelegt wurde, ift 

jedenfalls die Umfaffungslinie der fr5nkifchen Stadl ll). Es ift daller unerheblich fur den Gang der Unter
fuchung uno Cei nur nebenbei bemerkt, daes wir die UmCaffung nicht CUr römifch , fondern fUr frlinkifch 
halten und überzeugt fmd, dafs die römifche Stadt, fo weit fie befcftigt war, wefcntlich kleiner war. 

Wo hat die königliche Burg der fränkifchen Stadt gefunden? Wohl auf dem Capilol, wo Plulrtldil, 
Pipin's TI. IItrifilll Gemahlin, das Ma"·In-Stift grUndete. Die bifchöfliche, bezw. erzbifehöfliehe Burg, welche 

die SUldt beherrfchte, als diefe den Erzbifchöfen gehörte, lag jedenfalls beim Dome. Von anderen Burgen 

wird fp;iter oie Rede fein . 
Vor dicCer Stadt , die im Inneren zwar enge Strafsen hatte, aher doeh nicht befonders unregel

mäfsig zu nennen war , in welcher zwei gerade StrafscnzUge fich fchnittcn , b ildeten !'ich Vorflädte , von 
denen die wefil ich!l.e SI. Aftjld nebft Allem bis dahin umfchlofs , wo auf unferem Plane die Ziffer 20 

Reht, bis zur Fortfetzung der am Clart;'·Klofter vorll~rziehenden \Vefionftrafse. Eine andere Vorfiadt 

bildete lieh auf der Nordfeite, umfaffi durch die vom Punkte, der mit 2J bezeichnet in, ausgehende Curve, 

10) Verg!.: Cölner Thorbura;en \lnd Bde(ligun!:cn . 88:>-.882. Hcrausa;egeben von dem Architeklen. und Ingenieur. 
ver';" rur Nicdcrtbcin und WdHalcn .• 88J. - ~n H~upUllllheH hatte Baumeinc. IV;,tluo/" unter delTen N~men wir du 
Buch, Ruf da. wir in unferer Arbeit wiederhOl! 1urilchukommcn haben, citire", ohne d~dureh den übrigen Bethdligten nahe 
trelen .u wolten. 

11) 1V;,lhaft nÜ111 roch hier Ruf eine Untenuel .... ng des Bumdfters Mie!"," "rU/I, die im Programme der Obcr· 
teatfehu1e .u Cö1n ,eS.-lI] ,· .. röffentJicht ift, auf die wir hier .uch hin,,"eif .. n. E& tiegt ;lllf!Crhllb unferer Aufeabc, bier Ilad,· 
luwelr"n , w"r, hltb wir diden von ,ur,.l:: mit fo ";el Grilnd lichkdt verfolgten uod feil ge(ldltcn Ma"er· und Grabeo ... g nicht 
für römifch, fandem r,,, fränkifeh hal! .. n: d~. V .. rdicllft der Schrift wird durc h u"rern Zweifel nichl g .. mindefl. Nur Eine. Cei 
IInlerilhtl. Du rlSlllifche Caftr""" w .. lche. in Deutz bloftgtlegt wurde, zeigt, wie auch Wir/Raft bemerkt , e;lU andcres 
Mauerwerk, und da h<ide C"fl,.", da. ." CÖIIl, wie jene. IU De .. tz. fieh etJilän.tcn, fo Hl an G!deh ... itigkeit nich. zu Iweifetn, 
"tfo g!ciehn Pot.uerwerlc: t;\I erwarten. Wenn wir .. inc Anficht ~urlem (coltcn, (0 nehmen wir an, dar. die Römerftadt urlprülll' 
lieh rlidtich du.-.::h die Linie u"feret Pbnci brerenu wu,de, die an 51. Mari" ''''f dtm eap#1I1 voriibcrgcht, .... eftlich durch die 
Hoo;:hll.ra {sc, nördtieh dun;h die Straf.., , .. ifeh .. n Dom und sr. Lu}",. Urfpriinllich mal vieltcieht die nördliche Grenz .. dei 
C"jlnlll/S {OlM hinler dem Rathhaur~ gelegen haben. Ob "'ICh 2u tömifeher Zeit eine Erweitern 'lg de. Ctt!1,.""" ftallgefundclI . 
f.hcim un. fra,lich. 
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die lieh !lach SI. C,m;(qrf (..1.;) hin l icht nml die .las {;'-f" I".Stift ("; 1 " ) ci n r~ hlor~. 

A.'\dt fchl ofs fieh , l1ach der gebrochenen l.inie 18- .5 his lu r luf~ l Wörthchen gdlcnd . 
Eine weilen: 

im SUden an . 

Bedeutung a.lIer diefe. Vorrtiidtc beruhte hier wie :llienthalben lun:ichrt tlamuf, tlafs die Sladuhorc (ruh 
Abends gefchlolfcn I Morgens fp:ü geöffnet wurden uml :11\ den Thoren cillc IlrclIl;:C COl\lro1c (owohl ocr 
Perronen, ~ls de r GUte. futlfand, welche durch fie in d ie ~I~dl cinw~cn . IJ~ wareu ,\enn I'Hitlt I'u r· 
handen , auf denen fleh die noch nicht Eingeldrencll tummelten : Schmil'tlc lind andere Hamlwcr);cr , vor 
Allem luch B:i.ckcr, Bader , Krämer liefsen fkh :m lien Slrafs.en lI ieder , die hier , um ,leu ulll' r Nacht 
flehenden Fuhrwerken Raum lU g ewä hren , weit breiter waren, nls in tl .' r innl'rrn Stadt. WohlllR l,cndc 
BUrger be(:I{sen h ier G:irten; Girlner bauten hier die (('ineren , <ler Sll llt nöthig .. n GemU(e. Dort e ul · 
flanden d ie grofsen Stifte, Ilie in .Ier inneren Stad t keinen Rnum (nndell uml (elbn , \'on ~l:1 ue rn 111II:,:eb.:n. 

vor der Stadt eigene FeRen hildeten , vo r deren Thoren fleh CIC'iChf;dls Ilaud wer l; C' r :lnfit'<lelt.·u. Il id.· 
Fenen konnten unter lJmfi:indell gegen d ie Stadt felbft benutzt wenlen , uml bei tleu m('if'ten St :itllen 131( dar in 
die niehf'te VemnlaITung, die Varfiädte rllmmt diefen Fefien in tlen Kre i ~ tier Stadt e i n7.Uh(' ~ ie h clI. In Cöln 
fnnd dies feit der Mitte oes X. Jahrhundertes natt. Nach 102t fo ll .Ii<, Ein~ziehung beendet I,:<,Wcft'1I fe in. 

DurclL oie Einlocr.jehuns jeder f..,lehen V"rfl.o.dt wuchs die l: lI reJ;elmiirsigkeit der Sl~dla"lagc. Jedenfa lls dllrfte 
in Cölll ~\lnii.chn der üfl.1iche Theil mit (lern ,1Iarl;II·Slift e cinhe7.ogcn worden Cein, die Ubri:;en gen:l.nnteu 
Vorftlidte im Schluffe des X. und Beginne des XI. Jahrhunde rt e.~. Im Laufe .Ies Xl. entwickelten fio;ll 
insbefondere d ie gro{sen Stifte .lureh umfaffende Neubauten , und im Laufe d es XII. mufften auch SI. (in( II':, 

S I ... flaHrW"s, S I. P(m""(o .. und S I. Srotr;~ e inbe1.Ogen werden, fo da{~ jene Umwallung der Stadt :IngeIeI;l 
wurde , die wir auf unferem Plane fehen und die eben erA be feitigt wird , nachdem fie noch ,'or wen ig 
Jahren einen Theil der modernen Feaung gebildet halle. Es wird rlie Zei t ,'on 11 80_1200 a ls die .Ier 
Errichlung der neuen Umfaffung :Ingegeben; ,lIx h bezieht lich oI il!5 ~un!iehn eben nur auf den "':lU lind 
Graben, mit welchem die Stadt umfangen wurde, während noch die n!ichflen )ahrhumlcrte .!amit lx:(eh!i(lig t 
waren, Mauern, ThUrme und Thorburgell zu errichten uncl 1.U vollenden. Die t;mfaITuug , wie fl e .li(' 
Stadt 11m Schluffe des XII. Jahrhundertes erhalten , wUTlle noch zum Theile un ter der Abhiinl:igkeit , 'OIn 

ErzbiCchofe ausgerUhrt . Er mag (k h , wie er in der :l.lten l'm(nffun l:: \\'ohl die fclll'ficn Punkt.·, die T ll ore. 
hcfelzt hatte, auch in der neuen fefte I'unhe \'orheh;lltcn h:l. bcn, lIurgen, durch der{'n lkfitz er .He Sta.1t 

Irl feiner Gewalt hatte. Wenigfiens befand fich am lIa)'cnthorC! eine fulche, die im XIII. Jahrh undert \ ·011 

den ßll rgem erohnt und gel/rochen wurde. D ie crzbifchöOiche Bure: lJe illl Dome mag fehmi Ila !ll ~1s 11(" 

deulUngslos gewefen fein , war es jellenf3 1ls im XIII. Jahrh undert , Il ls der grofsa rl ige Neub.1u d~i jeu igen 

Domes ~eplanl wurde , und gemde ih re Niederlegung mag wohl fo \' iel frci ~n Raum erG:ebcn haben , ab 
fchon un(er Plan ' in der Nähe des Domes ~eigl. Auch ",[i rden burn die e öJner BUrger fo nahe Ij('i 
ihrem nach flef Sille der Zeil ebenfalls reRen Rfllhliaufe ein(' folche Uurg noch Geduldet huben. 

Uic UmfaITungslinie der Stadt ift el!enfnl ls (lurch Einhe~i('IHlng der Vo rfiällte fo bogell föTlllit:: ge· 
worden , wie wir fle heUle noch fehen. Es hedarf durch:l.tls nicht de~ i\nn~l1!ne , dds befonderc GnIlHI. 
f'at7.e der Kriegsbaukunft duu VeranJaffung G:egebeu h:l.ben. Wir muITen C5 den Autor!l:itcn :l.uf .lem G l" 

biele dcr KricgfUhrung (jberl~(I'en, 01), wie einteI ne Sch r iftfieller mc!nen, lIiu Anl:l.gen d~rnr tic:er IKlgcu. 
Wrmiger llcfcftigungen {olehe Vorthcile bo1en, dars man fi t' nicht als Ergebniffe des Zufalles, fondern ,11, 

wohl berechnete <l nfehen mufs. Wir glau1>en . dafs , wo ei ne Stall t einen Kern 11:l.Ue, lIefTeIl Thon: die 
benimmte Richtung \'on Vorftädten vorzeichneten, den. '11 WachslhuUl allein tl:aftlr ma fs gd)(:ml " 'ar , wdeh .. 

äufsere Umfa1Tungslinie fich zuletz.t ergab. 
Sehen wir noch einen AUJ;:enbliek in das Innere lIer Stadt. Wir werdcn nun alkrdill(:s I1Ichl 

anzunehmen haben, dafs alle jene Hächen im l nnert n, lIie bereits auf unferem ('Iane als G~rten nngegd}('n 
lind , fehon im X II. Jahrhunderte von HäufeTn frt'ie GrundnUeke wa.rCIl . Da m~n die Länge .ler lIbucr 

mit der Zahl der Vertheidiger, allo der Bewohner, in Einklang bringeIl 1J\llfrte , galt man ihr nirg('nd$, ai r" 
wohl auch in Cöln nicht, eine unnöthige Länge dureh Einbe1. ichung grof~er unhebauter Strecken. Er,,'lIu 
fich doch fchon <lurch die grofsen geif\lichen Stifte, durch die Kirchcn, durcli .Iie üffenll ichen Geb~ude (Ur 
Verwll itungs. und Hundelszwecl,c Ro.UlIi genug, auf welehl'!Il keine Vef thei,liger wo1me<1 konnten. Man wir,I 
alro nicht noch unbew..,hnte Räume einllCtogen h"ben, wel1l1 nicht mi ndcfiens deren fofortige llefie.lclulll: 
in Ausficht genommen war; m:ln wird kaum abfichtlieh Ställen gefellaffen llaben , .... 0 flcll . unl,uchtct 
von de li eingefeffenen BUrgern , Lcute aller Art hinter hohen Chrtemnauern fammeIn konnten , um irgend 

einen n andftreich gegen die Stadtmauern \'on da. aus tu , 'otl fUhrcn. W:,r 111311 doch, um cben mÜ{::lichf\ 
viele Vertbcidiger auf engt:m Raume un tenubringen , vt: r~rllam , die StnfK-n enge gentIl:: :lnl.ulecen. Wie 

t1) EI ;n nur cin Irttb" ln unfcre_ I'l~n~', d3(' don nidll ""ter J' du Cirjidq·Slifl , r""dern die un bede"tende C~ pcllc 

SI. II'mtluII a:cn3nnl m. 
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bei jeder Stad!, Co fehen wi r auch in Cöln nur dort breitere Strafsen, wo diefe, ehemals lur Vor!ladt ge. 
hörig, aufserhll.lu der ä lteren Befenigung lagen, aber auf ältere Innenthore nUtfen, und etwa dort, wo ein 
al ler Statltgrabell längere Zeh Uhrig blieh und beim Aufgeben der inm:n ß Verlhe;<ligung und Bef,cdelung des 
alten Mauerwges def Ranm doch nicht rU r zwei Strafsen re.ichte. Von jedem Thore der Stadt geht eine 
Verbindungsflrllfse nach der Mitte. Die lange gerade Strafse "on Norden nach Suden (Hochft rafse) war 
die Haup tverkehrsader : nach ihr fUhren daher auf möglichft kurzem Wege die Strafstn von aUen Tboten, 

die von aufserhalb als Lalldft. raCsen auf die Thon~ zugeführt find ; fie {dbft in allenthalben durch Quer· 
itrafstn mit dem Rheinuft'r verbunden. 'Varen aber die Strafsen enge, fo verlangte das Leben in der 
Stadt möglichit grofse, fre ie P lätze inmitten der engen Strafsen, Solche finden wir denn auch im alten 
Cöln reichlicher vorgefchen, als in mancher anderen Stadt. Zunächfi dicnten auch hier freie Plätze um 

die Ki rchen als Friedhöfej aber auch Märktt' wurden in umfaffender Weife vorgefehen. Die Zufehüttung 
der nlten Rheinarme, mit der nla,Jl 1140 befchäftigt war und die um 1200 beendet gewefen fei n mag, da 
1174 ein Vertrng mit dem Erzbifchofe über d ie Bebauung unter feftite!lu ng eines Bal1zinfes fIl r jede Bau· 

itelle vert'inbart wurde, gab Gelegenheit, zwei grofse regelmiifsige Plätze, den alten M,arkt C un feres 
Planes und dt'n Heumarkt B anzulegen. JUnger als diefe in jedenfalls, nach dem Nalßen Zll urtheilen, die 
Anlage des Neumarktes im Ollen Jer Apofiell.:ir.:::he. Der freie Platz im On.en der Gere"l'Is·Kirchc (24), 
jener wefilich VOll der Apofielk irche , wo di!! Ziffer :u fteht, dann b!! i 20, dan n wo heute da,!; Moltlu· 

Denkmal lleht, nördlich von Kl/inSf. ,J/a,.ü" , ein Platz we!llich von Kllin-Sl.lIlarfin, wo heute das 
BismaNk·Denk mal fieht, ein Platz nördlich von SI. Srocri" find wohl nicht erfi tUT Zeit entfianden, 

als IInfer Plan gertoclien wurde, iondern gehen in das Mittelalter hinauf. 
Von den Mauern, Thoren und ThUrmen wird unten die Redc fein. 

Der mächtigen Stadt Cöln (teilen wir das Beifp iel eines kleineren Städtchens, 
Friefach in Kärn then 13), an die Seite, das etwa gleichzeitig, als Cöln feine Ummauerung 
erhielt, im deutfchen Südoften feine heutige Anlage bekam, aber unter ganz anderen 
Verhältni ffen und Bedingungen und defshal b auch weder damals, noch fpäter jene 
Bedeutung erlangen konnte, wie fie Cöln hatte . 

Wohl lag auch Fr idach an einer wichtigen VerkehrftrJlfse; ab!!r es diente eben nur als Militär. 
Station, um diefe Strafse zu beherrfchen. Uenaehbarte Städte hallen Handels-Pr ivilegien, die ihm feh lten , 

und fo blieb es auf die Gröfse hefchränkt, welche es urfpriinglich erhalten hatte lind die fell gehalten 
wur(le, fo oft es allch in l "olge von Zerftörungen neu aufzubauen war. Wir geben in F ig. 2 U) den Plan 
der Stadt im g leichen MafsRabe (1: 12000), wie jenen von Cöln. Im Schluffe des IX. Jahrhundertes 

lI'ird der Ort zuerft genannt, 9 28 als Dorf bezeichnet; im Jahr lOtS zum Markt mit Zollftäne erhoben, 
befand er lich in der zweiten Häl fte des XI. Jahrhundertes im Belitze der Ertbifchöfe von Saltburg, die 
ihn 1072 zur Sta(!t erhoben. Die Fefle Pett'rsberg war es, zu deren Füfsen flch die Anliedler gefammelt 

hatten, welche damals ftädti fche Rechte erhielten . Im Jahr 1090 belagert, wurde die Stadt genommen, 

ohne dafs indeifen die Fene gefallen wäre; eben (0 war es 11 3 1. worauf Erzbifchof Konrad!. 11 34 be· 
gann, die Stadt auf das Neue zu befeftigen. Diefe Befefligullg hat lich in ihren wefentlkhen Theilen bis 
heute erhalten; mindeftens der Stadtgraben, welcher , durch Quellen g-efpeist, vom Petel"$berg bis Virgilien. 

berg geht, gehört jener Zeit an. In den Kämpfen J..',u!o/pll's VOll Jlabsburg, auf delfen Seite der Erzbifchof 

von Snlzburg fiand, mit den Böhmen erober ten 1272 letztere die Stadt, die 20 Jahre fpäter durch Erz· 
herzog AlIJruht von Oefierreich abermals erobert und zcrflört wurde. So mögen die Einzelheiten der 

Befeftigung , der Zill1lenkranz der Mauer , die T hore 11. f. w. dem Schluffe de5 X III. und dem XlV. Jahr. 
hundert angehören. 1395 unterwarf lieh Erzherzog Rudolph d ie Stadt nach kurzem W iderftande. Die 

Stadt war als Militär,Sl1I tion der Sitz vieler Edeln. Auf dem Schlaffe Petersberg relidirte zwar nur aus· 
nahmsweife der Salzburger E rzbifchofj aber fei n Suffragan und Vicedominus, der Bifchof von Lavant , hatte 

feine Refidenz h ier. und die Gefchichte weifs "on Feflen und Kaife rbefuchcll im XlI. und XIII. Jahr. 

hundert zu erzäh len. Insbefondere i!l. das IZ1 7 abgehaltene Turnier d urch Uf,-idi v(>n Liuhfmjleil'l's Be· 
fehreibung berühmt geworden, das Leopo!d de,' Gl(>r,.eirhe von Oefterre ich veranfialtet haUe, und welchem 

13) Verg!.: HOHatlAUI II , F. L. Die Sladt F, ;efach. Ein B~itrag znr Profan. und Kirchen·Qe[chichte vOn Kärnten. 
Klagcnf~ '1 .847. 

Oefkn-eich. kirchliche Kunfltlcnkmalc der Voneit. Li.r. 5 n. 6: Frief:lch in Kämthen. Von H . H"U .... NII. 

Wi~n .858. 
ESSltlWIUtl, A. Die miuclahcrlichen Kunfldcnkmale der S,adt Fridach in Käm then. Mitthd!upgen der 

K. K . Centra!.Comltli(flon lu r Erforfchunfl" u ~d ErhahuPfl" der Baudenkmale ,~6.l. 
11) Nach: ""rnahmen des Verf. 
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10 gcif\lichc FUrflcn uml 600 ],hl l'T 1I 11 ... ·01"'len. So 
btdeulend demnach h in und wieder der Glan1 der 

Stnd! gcwefcn fe in rnuf$, Wil T doch "on {::rö(o;e r CIII 

Wohl O:mde, \\'el chell ehen nur ~nsl:cdch ll t cr Ilande! 
de r ll ilrgcrfchaft bri nucll ].onIlIC , nicht d ie Rede. 

Die Ilnuweifc der lIänfcr war flcher ,b~ g:ln'.e Millel. 
aher hinllurch lind noch fllätn eine: feh r I' r imith'C 
lind , abJ;dchcn " 011 den Zcr flörungcn lIes Kric{::e,. 
th;\[ eine Reihe nm F Cllcrs!, rU"flcn I., ), gcn;i IJ r t wo'" 

dUTel. die m:lI1gclhnfl c Bauweife um! mangelhafte 

FUr{orgc, das Ih r ige, Uni die ElIllI'id:e1llng der Stndt 
! u hem men. 

Betrachten wir lien Plan ,Ier Stadt in Fig. 2. 

Im 'Venell fleigt ..:in rniicht ;gcr (;chirgsflock auf, 
~. lL dclTcll Filfscn drei l'clsblücke in ,ler Ehen\' (lcs 

~erade hier brei/en MClnih·Th"lrs rich erhebcn, durch 
welches ('ine der Verhin.lungsfiraf,cn Dcutfthl,ll.llds 

mit halien zo/:' die .tunächfi "on Knillclfdd, J IlIlell
ImrJ;, Nc" ",,,.kl nl,cr J;'ricCllch .. ath SI. Veil, Kb!;en· 
furt und "i11ad fUhrlI' . Ver m.'lc1u il: lle d iefcr Fclfctl 
mi l einem langen, fchmalcn Pl.1l e~ l1 , gedsnel , dill' 
nicht unbelr:ichlliehe Hurg zu tTllg(.~I, in der Prlru· 
b<: rJ;, welcher delln Ruch >:uern bddt igt wurde. Als 

AI, fgang T,U demfclhclI ,I ie nt ein " 'cg, da 1"011 tIer 
SUtlfpilu' mn Fltlse tle ~ FeI{en ~ "II ~/:ch l, .liefen "on 
.ler Weil·, Nord· und ORfe;l\' Ul Il1.ieh t lind wi<'tlc r 

RU ' der SüMeitc fan ullmiueJhar IIl.er tkm Anfanf:e 
ill <1:16 Tnnere fUbrte. Vor dicfc ... Anfange t1 e5 Wcgr!, 

rdf,) unlerhalh der S(\dfp il ~e, fiedelte flch die Be. 
"ijJk crulIl; Rn, UIl,1 tie ren f-,l illclpun kt 11"11"11' die 
Slrar~e, .1ie ill gera,ler U"ie "Oll dem Aufgan!:"swege 
I"on Wenen nadl oncll tu r Metnil~ fUh rte. An ihr 
hildete lieh der Marktplatz. Von (Iort ging eine Slr,..rSC 
,kn Fufs des Petf;"rsbcrij"e~ emlanl:" zum Nemnarkter 

"['hore (.iI), nnll:ihcrml pamll el mit ilu mehrere andere. 
Il ini er dem Marktplntze fnnd ~m Vufse dei F~l(<, n s 

die Sti ft~ki rche mit rler I'rohflci und den "an.,nicals. 
I liufern Raum. Das rüdliche Ende .Ier Stadt war 
durch den ~w~itcn felfen , den Virij"ilienberg. be, 
1.eichllet, der bei olen ~irlen llelllg~ rllnij"clI , die xllm 

Nc uball .Jer StadtbcfeRigunJ: Vtranlaffllll !:" segeben 
hMten, .. am Gegner durch eine nurg hefetzl worden 

war und defshalb in die lkfefligung cinf:elogen wertlen inUme. Eben (0 hatte eine ~'Oßl Gebirgsllocke 

au~gehende, mit dem Petersberge !afl parallele, der Stlnlt fleh niherndc lk-rg7.ttngc dem GcS"ne r wcfentl ieh 
genutzt . Ihr AU!lauf wur{le daher ebenflll1;1 in d ie Stadt einbezogen (Rother 1"hurm). Der d ri lte F"clshugcl , der 
Geyersberg, war tu weit enlfernt vom Mittelpunkte tier Slndl, als dafs dicfe fofo rt hhl dorthin Mille rms· 
gedehnt werden können. Er erhielt flefsllalb eine eigene Burg; mit tIer .'\uSllclmung Iitr Stadt wUrde er 
alsdann ebenfalls in diefelbe einbezogen worden fei n. Ohne Zweifel hcfan<len lich aucll hier fchon frUh, 

ähnl ich wie in anderen Stillte", bUrgerliche Anfiedehmgen. welche Vorfiidte bildeten , nufscrhalh der 

Stadt in der Metnitz·Ebclle. Das 12 17 Sel1 ifl ele Dominikaner·Kloner wunle 125' "ur die Stllllt gelee t; 
fehon 12 30 belland der deutfehe Ritterorden in J<'riefllch und halle fein Ordenshnlls fUtltlfl1idl ,'om Virgilien. 
berg. !:io finden fi eh alleh allenthalben ReRe yon Mauern 111111 ThUr",c ll , welche ehemnls d iefe VOTflällt e 

11) Solche, .. elche die ,,,,,oe S,,,d . , mind~n""" mchr ode .... ·c" ;ger gT<,r.., ' ''dtr .lurel""" in Arche lellen, fa nd en 

Ralt: ' log, ' 340, ' 384, '455. ' 46'.1493, ISS?, ISS. , 1 6s~, .673, '75' , ,804. ,8.6. 
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umfingen. Wir haben fie mit ihren Thllrmen in Fig. :z (lunkt irt angegeben unn ihre Thll rme mit der 
Ziffer I7 bis ~~ bezeichnet. Die Bedeutung diefer VorRädte war jedoeh derart gering , dafs der iufsere 
Md.uerzug nieht aufreeht erhalten wurde, Die Volksftimme meint zwar, dafs diefe Mauerrene nieht fp!lterer, 
fondern frUherer Zeit angehören , als die Hauptmauer , riafs die fll te Stadt Friefaeh wei t gröfser gewefen 
uud erft im XII. Jahrhundert auf den jet~igen Umfang verkleinert worden {ei. Aus weleher Zeit fie 
thatf'":ichlich herrUhren, ifl bei rier Formlofigkeit der erhaltenen Rene fdl\ver zu fagen , und es liifrt fleh nur 
\'errnuthen, da{s e$ etwa das XIV. Jahrhundert war, in welchem niefe fpäter witder aufgegebene Vodladt. 
befeftigung ausgefUhrt wurde. 

Der g ro(se Unte rfchied zwifchen den einzelnen Stadtanlagen bemht im Wefent . 
lichen darauf, dafs bei jeder Stadt die Bedingungen des Locales und di e gefchicht. 
liehe Ueberlieferung andere waren und de( .. halb · allenthalben andere Refultate fich 
ergaben. Der Vorgang war aber doch der g leiche, Nirgends hat Zufall und Willkür 
gewaltet i ftets war es eine Reihe pofitiver Factoren, die befiimmend wirkte und aus 
denen das Refultat hervorwuehs, wie es fieh uns eben zeigt. Ganz anders def.c;halb, 
als am Fluffe und in der Ebene, muffte fich eine Stadt im Gebirge gef'talten. 

Eine Anzahl Städte wurde im XII. und XIII. Jahrhundert von den Europäern 
in Syrien errichtet l ti)j auch dort waren keine anderen Grundfätze mafsgebend, als in 
der Heimath ; auch dort waren es Burgen, welche erbaut wurden , wo es das Bedürfnifs 
erforderte; auf dem Gipfel des Berges oder am Ufer des Meeres, fo ausgedehnt , als 
der Raum es geflattete und es die Umftände erforderten. Auch dort wurde Alles 
benutzt, was die Natur bot, Alles crfetzt, was (te verfagt hatte. Man hatte Staaten
gebilde nach europäifcher Art, auf den GrundHitzen des Lchenswefens beruhend, 
dort eingerichtet. Die Verhältnif(e von Herrfchaft lind Unterthanen waren alfo 
ähnlich geartet, ähnlich defshalb auch das Verhältni fs von Stadt und Burg. Wir 
wählen alfo ein Beifpiel einer Gebirgsfladt von dort. In Fig, 3 11) geben wir (eben
falls im Mafsl1:abe von 1 : 12000, wie die übrigen Stadtpläne) eine Skizze der Anlage 
von Saona (jetzt Sahioun IS). 

Auf eincm Gebirgsknmme zwifehen n,.ei engen neilen felsthälem gelegen, befteht die Stadt aus drei 
Theilen, deren minierer durch gewaltige }o'elseinfehnitte , 'om wefilichell und önlichen Theile getrennt, eine 
mächtige Burg A trigt, auf welche wir unten 
(bei lIefprechllng der Durganlagen) zurUckkOln· 
mcn werden. Vom weiUiehen Theile B in noch 
der grö{sen: 'fheil der UmfalTungsmauern kennt· 
liell. Niedriger gelegen, gewilTermafsen den Fuf$ 
der Burg gegen die Stelle hin fiehernd , wo 
fieh heide Thäler "ereinigen , erfcheint er wie 
ein T heil derfel ben. Wir find über den ehe· 
maligen Zug des Weges nicht unterrichtet. Die 
Thatfache, (\afs der Eingang von ß dicht all 

der nordöfiliehen Ecke lag, dUrfte darauf I!U 

delllen fein, daf$ der \Veg an der \Vefifeite, an 

dcr Spitze der Bergzunge beginnend, nördlich 
an der gefammten Anlage vortlber rührte und 
daf! nicht weit ron der Ecke von B ein kurzer 

Weg abzweigend über den Graben heruber nach 
dem Thore mUlldefe , (0 dafs der Angreifer, 
welcher etwa diefen Weg benut:cn wollte, ern 
llings der Mnuer d6 St!irl tehens n \'orUber-

Fig. 3. 

1:I:!OOO 

H~~I---fT--~i Ir 
Plan der Stadt S .. on. I 7). 

le) Veq:-t. Rn, E. C. EI"", f"" I,. IJlu,m".I. rJ, r",.,MIu:I",., "liliJn;,., dU c.-tliJh , . SJ',.i, rI ""'" rJltd, CI.",.,. 
Pari. 187" 
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ziehen mume, wobei feine g:UUol Malln(chdL den an!' der ),]nu.:r fleh enden Vcrthcidil:"ern c1 ie n:c1,tc. nicht 

vom Sch ilde gc(chmzle Seite <larbot. 'Venn er alsdann an tier ecke wendete, um UUcr den CraOcIl ,,,cJ;: 
das ThoT zu Jl UI gewinnen I 1laUe er vor lieh die Verlhciu igcr ,'Oll /J, im RUcken die auf [leu Mauern 
der Burg A Stehenden. Der Raum des Stilllehens ß in fehr klei'l , und lx: i der Thatfa chc, dars es dem 
erilen Angriffe ausgefet:r;t war, dUrfte dort der befte Thcil de r VerthcidigungstruIIP(' 1I gefclren h:lllen. Von 
der inneren Ein lheilung des St!i.dtchcns 1:l1Tt fleh wenig mehr fehen. Eine Kirche lag in der Niihe dc~ 
Einganges. Ohne Zweifel beftalld Uber den trcnnl' lldcn I aus dem Felfen gchaucllcn Graben hi ll \\'<:1: eine 

Verbindung "un h' !niL de r Burr;: ..-1, die jettl "icht mehr 1.11 nkennell in. Der "'cI: nach dem önlichen 
Theile ruh rte nun weiter :111 uer Nordm:auer von A vorUber, wohl ILI ll erhllJl, .Ie~ weiten Grabens uml liinJ:s 

der Nordmauer yon C hin; dort auffieigend, mag er an der nordöß\iehell Ecke in das Stäutehen C gefiihrl 
haben. Mauern und Gebäude detTelben Ii 'BI nur noch ein wirrer TrUmmerlmufen uml la(fell Ein7.elheilcn 

nicht mehr erkennen. Co dars in 1-'i.l:. 3 nur ehen durch eine pmlktirte Linie tIer ungdährc Ümfan.l: de! 
Städtchens angedeutet werden konnte. Durch diefe! llillflurch, de r NorMeite nn lle, fUhrtc tier J-huptwl'J:
tur Burg A. Der Groben, welcher, in Fels gehauen . ,.1 und C trennt , crreJ:1 noch heute die llewunderung 
der Reifenden ; ein in der Mitte nehen gebliebener miiehLiger Fds-Obclisk hildete die Stit tze für eine BrUeke 

unu in es vorLugswei (e, welcher die Reife 'Hlen iiherrafehl . Was dils I lauptintercrre der Anjage ~u5machl , 

in, abgefellen vom Gröfsenverh:iILnifs der Ilurg zur Sta.h , der Umflan<l , da (s die :->t:1<11 l'uUßändig in twei 
Theile getrennt iR , IIßI der Burg die gUnß.igß.e Stelle in der ~1i Ll e T.U fichern. 

Von einer Enlw i cke!llng~l::c(cbidlte dicfcr Stadt konntc n!l.tUr1i~h nicht .Iie Red<: Cdu. l··chlle fchon 

der Raum dazu, fo hat der Untergang tier ehrin!iehcn Staaten den Städtcn und Burgen \Ier C hriß.en in 
Syrien ein rafehes Ende hereitet. Die Anla,c ß.mnml allS dem XII. }ahrbum1ert. Schon It87 croherte 
S%din die Stadt f.'1 mml der Burg; lie WUrt!c zwar nachher Iler Hauptorl eiues kle inen IIl'IIbifchen F UrRell

thume5: aber weil bedeutungslos. zerfielen die Ver tbeidigu IIgslllafsrcgeln, wie die fellen Geb.'iude, und .Ia!l 
Städtchen fank nach und nach zum Dorf llcrah. Wir haben einen fein lehrreichen nmhifchen n~ richt ubcr 

die Einnahme, aus dem IUe Schwlieh ell Iier StadtheCefiigullJ; lieh ert;::clJcn. fo wie IUe Sorgfa lt, mit welcher 

.. 100' -, --"'"F---tlHHHIH----t- I 

l'lnn ,ler Rtadt Giblet U). 

,He Mufehuällner lieh tl iefdhcn ZII Nnt t e m;.chtell. 

Alleh allf diefen werden wir unten uHUckkommell. 

Auch noeh fü r einen anderen Fa ll 
einer Stadt:l.Illage w;ih len wir ein Beifpic1 
aus Syrien. E ine Stad t , welche daw 
diente, cincn fiehcren L-lOdllngsp latz am 
Mceresufer zu verthcidigcll , ill Giblet 
(Djcba'il I llJ, deren Gntndplan wI r 111 
Fig. 4 fO) wiedergeben. 

All der fclngen Kune zeigt nch eine Strecke. 
d ie, wenil: ci ngelogen , in ein ramlil:es ur~r au, · 
läu ft. E ine lange I'elsbank legt lieh, ;lUS dem 
:'I leere auffleigcntl, in kun:er Entfernung davor. 
In Fig. 4 in diefe Felshank mit j,' be~e ichm::t. 

w!ihre nd A Jcn Hafcn hc!cichnct, ller tlurch eini~e 
Dämme I'om Meere abgefchniuen, lieh hinter (ler 

lIatlk biMet. Eine Anhöhe G bt:lh .Ien Raum fUr 
cint.! Durg. yor welcher flCh, ,·om Mccrcsufer Inll::' 

!tun anf\eigcnd, die kle ine Stadt ausbreiteie • Utll · 

gehen \'on der in geraden Liuicn angeleljten i\buer 
H CD E F, welche durch eine Reihe yon ThUrmeu 
\'c rfUrkt ifI, yon (leuen !w"i .1ie U.Ccncinfahrt 

heherrfchcn , wclehe dn reh eine "eUe 1.wifcheu 
denCelhcn J.:cfperrt wertkn konnle. Eine Rti lw 
von H afenfliidten murrte die Vcrbiudung mit dem 

Abendlande olTen h:.lten . und einer \Ier 11a\l[1I. 

tl) Siehe: HK\', a. ~. 0 ., $; . "5 u. rr., "7 .. . ff., [0 .. ... 
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orte {(l r diefen Zweck war Gibl"t. Die Hafenftädte hielten {Ich auch durchfchnittlicll am längllen im 
chriftlichen Befilu. Im Jahre 1109 halte eine g-cnucMche Flotte den Plato: genommen , der lieh vor~Ug. 

lieh als Landungsplatz eignete. Hierauf feheint er bald befcAigt worden zu fein. Indclfen , Co flark er 

auch befelligt wurde . hatte ihn doch Huga I/I., Herr von Giblet , als er in der Schlacht von HaUin 
gefangen genommen wurde, als ßedingung feiner FreilatTung an So/affin abtreten muffen, der einen Theil 
Jer Hcfefiigung zerfiörte. Ern 1197 gelangte die Staöt wieder in den Ben!? der Herrtn, die ihren Namen 

trugen , bis diefelbe 1266 fü r immer rUr die chrilUiche He rrfcbaft verloren ging. Die Bevölkerung der 
Stadt hefieht noch heute zu grofsem Theile aus Katholiken, denen auch noch die alte gothirche Johannu. 

Kirche verblieben il1. Während das Schlofs als ein Werk des XII. Jahrhundertes gilt, fleht man die 

Mauern der SUu:!t iu ihrem unIeren Theile als ein rolches des XliI. Jahrhundertes an. Doch cehören fie 
überhaupt nur bis auf geringe Höhe noch dem Mittelalter an, find vielmehr in ihrem Aufbau ein Werk 
der tUrki echen Herrfehaft. 

Die innere Anlage der Stadt, von welcher nur eben noch der höher gelegene öftliehe Theil 

fiädt ifch mit regelmlifsigen Strafsen befetzt ifi, bietet kein IntereITe mehr. AufseT dem Zugange "om 
Meere aus hatte d ie Stad t an der Nordfeite ein Thor C, das fpliter vermauert wurde. Ob es in das 
Mittelalter hinaufreicht lOhne Zweifel führte an der Nord. oder Oft!eile unter den Mauern des Sch loITes 

ein r. ~'eites, nicht mehr befiehendes Thor in das Innere der Stadt. 

Die geradlinige Anlage des Schloffes und der Stadtmauer von Giblet belehrt 
uns, dafs man im Mittelalter, wenn es überhaupt anging, gerade Linien und rechte 
Winkel eben fo gern zur Anwendung brachte, als in fpäterer Zeit. Auch andere 
Anlagen der Kreuzfahrer im Orient (z. B. Caefarea 21) zeigen uns dies. Sicber haben 
wir uus auch das Innere der Stadt ähnlich regelmäfsig und geradl inig angelegt zu 
denken, wie den Mauerzug. 

Neben der idealen Erfcheinung, welche die Kreuzzüge uns dadurch darbieten, 
dafs (Ie uns eine Reihe begeit1:erter, frommer und tapferer Männer zeigen, die Haus 
und Familie verlaffen, um zur Ehre Gottes unter Gefahren aller Art in fremdem 
Lande ihre Kraft l.U opfern, bieten diefelben doch auch eine fehr materielle Seite 
dar. Wollte doch auch eine grofse Zahl der Kreuzfahrer Herrfchaft und Befitz oder 
mindet1:ens ftandesgemäfsen Lebensunterhalt finden, den ihnen in der Form, wie fie 
ihn wünfchten, die Verhältniffe der Heimath verfagten. Mit anderen Worten: Europa 
hatte überfchüffige Kraft, die es verwendete, um Gegenden l.U coloni!iren, welche 
im Alterthum Sitze einer hohen Cultur waren, unter der Herrfchaft des Islam aber 
in Verfall geriethen. Als nach und nach diefer Ableitung der überfchüffigen Kraft 
fich Hinderniffe in den Weg ftellteu, fand man, dafs Europa reIbt1: noch Land genug 
bot, das fich zur Colonifation eignete, wo insbefondere bürgerliche Thätigkeit noch 
eine Stätte finden könne, an der {je hoch willkommen war, Ungarn und Polen, 
auch die weiter öfHich gelegenen Länder, [0 weit fie flch der abendländifchen Kirche 
angefchlo(fen hatten, bedurften der Städte , um rur die handwerkliche Thätigkeit, wie 
fu r Handel und Verkehr fiehere Stätten zu bieten. Da fehen wir denn eine grofse 
Reihe VOll Städtegründungen im Ollen Europas , die vorzugsweife deutfche Bürger 
anlockten und, indem (je diefen reichen Gewinn fchafften, von ihnen zu hoher Blüte 
gebracht wurden. Alle diefe Städte, fo weit fie in der Ebene angelegt wurden, 
zeigen eine RegelmäCsigkeit der Anlage, die Jeden überrafcht. der keine anderen 
mittelalterlichen Städte gefehen hat, als nach und nach entftandene, die, mein: noch 
durch Eigenthümlichkeiten des Terrains in der Entwickelung behindert, jene un
regelmäfsige Erfcheinung im Inneren und Aeufseren erhielten, die uns fo romantifch 
anmuthet, die aber nur Folge eines Zwanges der UmClände ifl:, den man nur trug, 
weil es eben fein muffte. 

21) Si.h. cboud:U'., 1'ar. XXII. 
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Auch mitten in den Ländern aber, wo fieh dil! CuHur des Miltelalters am höchncn 
entwickelt hatte, war noch Raum rur neue Städte, und wir fehen deren in Süd· 
Frallkrcich eine ganze R eihe cntf'tchen, im Inneren und Aeuf'ic rcn ganz regchnäfsig 

'" :100 101 
HittiHtH------1 

Fig. 5. 

1:12000 
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nach geraden Linien und rechten \:Vin kcJn 
an gelegt. bei dellen die gcringfl-c Abweichung 
von der Regelmä(<;igkeit der Anlage auf be
flimmte äufsere Vcranlafrungen zllrückzu
fU hren in. 

W ir grbcn 1Il Fig. S (im Maf"fiabc VOll 

1 : 12000) den Plan eines folchen franzö(ifchcn 
Städtchens, Aigues Mortc5 '!), rtidlich VOll 

Nimes in der Nieder-Langucdoc, welches Uf

fprüng lich am Meeresufer, llllweit der Rhonc
Mündungen , lag, dcffc ll Hafen aber durch 
Zurücktrctcn des Meeres verfandet ift , dem 

Plan der Stadt Aigucs Mortl'S U). jedoch dic moraftige Umgebung n och immer 
eine felle Lage in der Ebe lle gewährt. 

Ein Bcifpiel einer fo'lehen regclmäfsigen An lagc einer dcutfchen Stadt in Polen 
bietet uns der Haupttheil der alten königlichen Refidcnz Krakau U), wo allerdings 
diefe regelmäfsige Anlage nur ebcn einen Thcil der in freier Entwickelung wachfenden 
Gefammtanlage bildet. Fig. 6 (gicbt im g leichcn Mafsllabc, wic die übrigcn Stadt
pläne) jenen von Krakau. 

Der Anfang der Stadt iIl aue:h hier in eiern Ilitgcl , dem Wawel , U I fuchen , der fich "'111 Ufer tier 
Weichfel erhebt und das königliche Schlofs mit (lem 110me trl!:t. Die L1ge war {Ur den Handel lrIinUig : 
eine SIrafst, die von Vng" rn nach dem Norden 1.0!;. und cine {olche von Dcutrch!anu aus nach dem ORen 
kreuzten fich hier: von uralter Zeit her befand fich llier defshalb eine fefie: Anficilelullg , die fiell im 
Schl uffe dee X. Jahrhundertes in Hlinden der llöhmen btf~nd. denen B flluftlu$ \'on Gnefen im Jahr 999 
(Ie entrifs. Noch einmal, als 1035 Herz0t:' tldw:)'l/a"1 !:ellorbcn war. die Polen die chriftlichen !'rieller 
ermordet und den heidnifchen Cultus wieder eingeführt hall en, eroberten d ie Böhmen Kraka.u , du fi ch 
gegen den Schlufs des XI . JAhrhunde rt" wieder hob, naclllltm 1:$ noch 1080 von ,lcll Lingarn erobert un" 
~e rltö rt worden wa r. Jl25 durch eine Feuersbrllnll befch!üligt, wurde die Stallt 1241 bei dem crofscn Zuge 
der Mongolen \'erwlll1el, worauf I-Ierw g .Bofes/tlm V. unter Herbei7. iehung deutfc her Einwohner ei ne 
neue Stadt Krakau unter VerlciJlung \'on l\ lag{lchurger l{ecJll bcgrUndete. Wied erholt IraCen noch die 
.l\1ongolenhorclen in 1'01cn ein und fch1id iglen Krakan , du ern 1287 hi nter feinen neCe ft i ~'Ungcn ihnen 
widerftehen konnte. Ueber die Anla!:e und Ausdehnung der Stadt ift %u bemerken , dafs der Aufgan g 
%um Se:hlofsberge fi eh an rier Nordollecke befand und Ilafs, wie a!!cnlhal ben , fo /luch hier , "or <liefem 
Zugange (Ich die !)tldt entwickelte. 

Uebcr dercn !iltel1e Form und Au5dehnung in wenig hekannt : (Ie Ceheinl ziemlichen Umfang J;c, 

habt zu haben j denn " in mind('ftells ,He Degrtlndlln l;:" \ '011 Kirchen , die weit au~ einander liegen, fo 
SI. F/flrian im Norden und SI. Sltln;rll1llJ im Suden , auf frulle Zeit zurUck7.ufUhre ll . Die Bauw!.'ifc ;11 
Hob brachte es woll! mit fl ch, da r5 J~ellenbrUnlle und Krieg die Stadt fehr be<lenkl ich fch1idigen konnlen. 
Wir haben 1:Ins aber auch wohl keincswegs die gan%e Stadt als einheit liche GruPlle lI-U denken"). Es 
Inögen einzelne GruplX'n von D1od:Mufern, umgeben \'on Wall und Graben . da und dort geflandell 
haben, was dadurch wohl beAlitigt wird, dafs die einzelneIl Stadttheile fchoil fm h eigene Namen tragen. 
Die kirchlichen Gebäude, von Stiften ulll/:eben, lagen, theilweife als felblHnoige Uaugruppen hefefiigt, in 
ziemlicher Entfern ung von den Ubrigell Geblil1oegntJlJlen. Vor den Thorcn einer jeden mllg fich , wie 

l'I) N. ,h : A .. ,,,.ür tlu"J"'~r"'uu, Ud. XI. 
") Verr1. Esn""'''I", A. Die mittel. hcrliehe" Kun lldcnlo:male d~t SIat!t K .... bu. Lcip~ir , 866. 
~.) DM HHlo.iker nINpu lecb. 14'$, ,en. '480) r~tl in fcinem 1.l6,,. Iv"tfi(t'v .... "" dar ...... ire"'"" der Bur, und dec

Stadt lieh ehedem cln l 'Of:ll:' , von 5l1mvf clnl"'no""nCtl<:r, "n~_hntc' Zwif.hcnu .. m bc(~nd . 

,.. 
n. ifpielc , 

"iI''''' 
Marle •. 
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" r:tbll. 
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a llenthalben , eine kl ein~ Anfie,lehmg sehiltlel haben. Als nun ,lie Sta<!1 Hili die ,\ Iille .Ies XIl I. Jahr
hundertes nach den i'l longolen.EinP,illen nen begrUnlk'l wI; rden follte , wan'" Wllh r fo.;hcinl,ch nur eI,en die 

geilUiehen Belilumgen fo fdl , da(s die neue .\nl"l;c au f r,e RucJdieht "dulle" IllUfftC. FUr d it·re neue 
Anlage fan d lieh tlie geeignelfle Fläche in der nördlichen Ebene, wo eill': t\nuhl lieh r«:htwiohlig 
kreuzender Stra{senzUge mil einem grofscn frt-ien I'lalze , eiern . Ring., in .ler :-' IiUe ;mgd("~t werden 
kOnnte. Die R ichtung tierreIben erg:tb fie h olme Zweifel d:traus , dal.> Il ie VerhiullullG mil dem ~ I i rl e 

SI. FIt/da" eine rf~ its elie benimmte Linie fUr eineIl Hanptfira fsemu!:: :mg:tb, ar"lel'('rleit s die {chon 
iJ.efiehende l U,l/"itl/ · h: irche eine n Endpnnkt el iefer Strafse he1,eiehnete. So ergah f,ch die R iclllllng 
des RinRcs; \'on diefe.n aus erfolgte die Anlage, nml 011111' Zweifel w~r di e erne ll rr.·n igllllg: rq;d· 
mifsig q04drat ifch um diefe Sladt rtng~leg[. ])3' F ralnid:a ller.Klo fl er , '''''1che5 lIt, mil1 db~r a"f..erl,al h des 
Quadrates JaG:, mag etwa als ein an das Qua<!r" t anfchlid$end~ fl·chlwinkeli"e .. Il reieck einbe1.Oj.icu \1"ort1~n 

(I:' io, (o dafs da! Thor hei SI. I~/" Aan!!, E ine VerhimlunJ; \'om Ringe a n~ 1I1l1O'te nun .. her Il."\ch .len 
übrigen aufserl1.11b d iefH ßt>fetligullg lieg~nden Thd lo: n gc[ch"rr,," \\'\,rdell . Ei" der Dia!::"""lc ,kr(elben 
entfprcchend .. r Stra{scn fug \10m SI . .... ,n' .. /f,..rls·Kirchlcill all-l bul 11i ~fe Ve rbimIn,,); und ko""te lJ i ~ d irect 

nach Sf. L (lmllardt an der Weichfe l J';efilhrt \\'crdel1. Welcher ,\rt die IlefeOigu l1J; war, .Iie 118 7 deli 
:-'Iongolen widerfi"hen konnlc , wirren wir "icht. Es dUrfte aber w" hl ka\1111 ci,,<,: f;tlCche ,'I1I1~hn,e fei n, 
wo:nn wir \Iorallsfe t7.cn , da fs lie nur Il n s \V. 11 und Grahen l11 il 1';,1irraden befl" ... k" hahe ; .lel1n fcholl 1'l1)8 

umgab H CT1.oJ; ''',,:11 d ie Stadl mi! fefiell :"I lauern 1111.1 Jlefcfi i ~u! J;lriclm.' it ij.! die Hurg. welche 1265 
/;'ItJla"s auf Iieln Wall'eI , wie .usdrUeklich berichlet lI' inl, IlIlS Bob. neu e rbaul halte. In ei nl'ln Jahre 
allerdings \'ollz~ lieh der Bau einer neinerllen :\lallerllm{nrru"l,;, wie jene \ '011 Krnl.an, nicht , und die Jllhrl'!l' 
u .hl 1298 heileutel \\Iohl eben .Ien AnfallG einer fi ch ]"III;{,' II1 vulb ieh" , .. Jc" Umgdla!t ung , .Iie im 1 ~1 n fe 

de$ XIV. Jahrhnmlcr!c$ ausgeruhr! wll r<!<!, nher ern illl XV., vielleich t XV I. Jah rbunt1~rt ZUIll AI,{ehlu(fc 
kam. Ahgefehcl1 .Inon. dn fs ein fulch umfallender Hau Zdl lind ~Ijtlel in ' \lIfllTlich na hm, .Iie n icht in 
einem Jahre I U befchaffen waren . gin/,:' U nicht an , :Inr ci ", ,,~1 dic g. n~e Stadtb/:,(efiigu"g niel lcrwlel>"" 
unt! eine nelle 2U !Je/,:'innen, da ja ,Iie Stallt keinen Augl'nhlick ..... h rl u~ fein '\Ur(I(', 'H·i l fich futln J<'d, r 
dide Wehrloligkcit IU NuI2en gemach I haben wUrde I .Ier die Stadt in feine (;CW!, \t bekummen \\"ollte. 

Vie l~ehr durfte nur nach und nach , l~ ngfa l1l , "url,;ej,'ll IlJ:en werden : nie .Iu rfte ein j.! füfser('!< SIlle!; uff"" 
fein , a ls IInter a llen UmfiindcII gegen jc,lell Fl'i ud \·.,.thdd'l::t w~rden konnle. 

Es mufs al s Regel angefehen werde n, dafs, wo es ang-itlg", ern die neue Mauer 
vor oder hinter dem alten Walle, je nachde m die Verhältnif(c der ang renze nden 
bürgerlichen oder kirchlichen Anl1altell d ies möglich lllld Ilöth ig machten, fertig 
fiehen muffte , bevor auch nur auf eine klei ne Strecke Bre fche in den Wa ll ge legt 
werden konnte. Mauern und Thiinnc konnten feiten g leichzeit ig errichtet werden: 
mein muffte ern die Mauer fiehen i dann wurden erfl: die Thilnne angefügt. Ern 
wenn die Hauptmauer f1cher vcrtheidigt werden konnte, dmftc ZlI ihren Fiifscn an 
Stelle des Paliffadcnbaues, der bis dahin den Abfchlufs bilden muffte, die vordere 
oder Zwingermauer errichtet, der Graben ausgehoben und nac h und naeh verbreitert 
werden , Allenthalben murrte hicr naeh den augenblickl ichen, loca len VerhiiltnilTell 
innerhalb und aufserIlaIb der Stadt vorgegangen, flets rechts und links Anfchlufs 
an das beflehende Neue und Alte gefucht werden . So ifl: es nirgends libcrra(chcnd, 
wenn durch diefen Vorgang Unrcgelmäfsigkeit in den M,lucrzug gekommen ifl: ; wir 
finden in mancher Stadt g3 tlZ auffallende AnfchliifTc eines Thci!cs des Maucrws cs ~ .~) 

an den anderen oder an Thore und Thürme. 
Wir dU rfen deCshalb auch nicht crft.unl (ein , t1af5 in Krahu lias fd tüne QU.I'nll , lIacJ, 1I't'1chCl Il 

ohne Zweifel der W:tU angelegt war , welcher im XIII. Jahrhundert die St.,lt l1111pb, in Iler UlIl fa rrung~. 

mauer des XIV, und XV. Jahrhunde rtes nicht mehr gen~u refi gehalten ifi. 
Falls, wie auch oben Geragt ift , dit' Stad t in frll here r Zeit g:indich von der IIllrg' J!"e lrennt war 

und bei der Frantisklner.Kirche IIllfgehört hlllte und der !(amn zwifchen Burg und Stadt \Iun SUmpfen ein. 

genommen und unbewohnbllr war, {o mufs eloch, el . Sr. AmiHIss , ehe" {o wie SI. ,lIm'rill und Sr. H!:p/r"lll 

in fruhe Zeit hinaufgeht , unler allen Umfillr1den die Verh i lll l ung~nr.(se, ,.n weJehcr um I~ OO die Kirche 

S I . • "'oria Alllgdalma bl:'grUmlet l1'urde und im XV, Jahrhllntlerl auch SI, I 'ertr IIml Palll (bnd , rehon in 

~~) Bc:.ü,lieh dcr Maut.;' CO,,,, mlchl W;,r"'/~ (a, a, 0.) a"r ci"iKC folche ril1le :lurnlukf"" . 
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fr1lher Zeit vorhanden gewefen fein. Es ift daher nahe liegend , an~unehmen, d.fs auch im XIV. und 
XV. Jahrhundert im Anfc:hhtlTe an den Mauerzug um die NeU&Dlagc: des XIIl. Jahrhundertes der itwifehen 
ihr und der ßllr(:' liegende StadUbeii ummauert wurde : auf der Q Rrcilc (0 , wie er noch im Beginne diefe5 

Jahrhundertes fiand. auf der Wellfei te Co , wie wir mi t punktirter Linie es angedeutet. Ein Umbau des 
bifchöniehen PII.nes gab Ven.nlalTung, d&fs die Stadtmauer im XVII. Jahrhundert an diefer Stelle durch

brochen wurde, ein Be""eis, tbfs diefelbe fehon damals eigentliche Feflungabedeutung nicht mehr hatte. 
Auch rliere Co ummauerte Stadt hatte ihre offenen Vorflädte , die j~och im Mittelalter nicht mehr 

\'on einer gemeinr.men Mauer umzogen wurden. Dagegen bildete fich auf der Weichfelinfel im Sud~n die 
Staett Cafimir , welche "01'1 König C6jimir dun C"o/Sln 133S Stadtrecbte und obne Zweifel da.ma.is auch 
ihre BefeltigunG' erhielt. Obwohl die Stadt Calimir der Schwcncrfladt KrllkaU an Gröfse wenig naehn.nd, 

halle die ßefeftigung doch eine bdondere Bedeutung niebt. Nichtt deflo weniger feigt der Mauenug 
einiges Belehrende. An der Weich!el folgte er ziemlich genau der Flu(skrümmungi da fich gerade an den 

Innenfeiten der Krümmungen Sand an den Flufsufern anlufelzen pflegt, fo mag es auch hier der }1'all ge· 
wefen fein, vorher aber das Flufsufer in der That fo, wie es in der Sdedelfchen Chronik WS) darge(\ellt ilt, 
den Fufs der Maue r umfplllt haben . Auf der We(\!eite ift zu erkennen, wie man, um Anfehlufs an die 
Slm.ls/nm·Kirche auf Skalka lT) zu finden , die Mauer an den }1'elfen anlehnte. Wie fehr man die Terrain, 
verhältnilTe berUckfi chtigte, gehl insbefondere aus der O(\reite henor, wo die Mauer einen feharren Einzug 
erbidl, weil eine Lacke im Wege fiand, die zwar im Inneren hindcrlich gewefen wäre, allfsen aLer als 
weiterer Schutl diente , wie ein ihnlieher auch fieh nocb " 'eiter nördlich zeigte und fUr die Nordol1ecke 
der Stadtmlluer marsgebcnd Wllr. 1m Uebrigen zeigt die Mauer , wie ei ne folche Antage befehalfen war, 

bevor fie durch Thtlrme .. erfiiirkt wurde; denn, obwohl uns die Anficht der &~ta'dfehen Chronik einen 
reichen Krant von l'hürmcn leigt, dUrfte die Stadt Cllfimir einen folchen nie gehabt haben. Ohne Zweifel 

reichten nie die Minel hin, die(e Verllli rkung der Stadtmauer vorzunehmen. 

Das Beifpiel, welches wir oben durch Darlegung der Entwickelung der Stadt 
Cöln gegeben haben, fchlofs im Wefentlichen mit dem XII. Jahrhundert ab, wenn 
auch die Einzelheiten der Stadtbefeftigung zum Theile weit fpäterer Zeit angehören. 
Wenn dann Krakau ein Beifpiel lieferte, bei welchem der Schwerpunkt der Anlage 
im Xlll. Jahrhundert liegt und die Befeltigung illl Wefentlichen als ein Werk des 
XIV. Jahrhundertes anzufehen ill, (0 haben wir nun noch als intertffantes Beifpiel 
eine Stadt zu geben, deren räumliche Entwickelung ftch bis zum Schluffe des Mittel
alters fortfetzte. Ein folches Beifpiel bietet uns Nürnberg, delTen Plan (im Mafsftabe 
von 1 : 12000) die neben ftehende Tafel 28) giebt. 

Aus cl!: r weiten l'egnitz·Ebene e rhebt lieb ein FclshUge[ , delTen weftlieher Thcil ringsum fehraff 

abrallt, während der öftliehe langfam und flach in die vom t'ufse de5 Hllgcls in die Ebene verlaufenden 
Böfchungen ausgeht. Derfelbc murrte mit feinem breiten RUcken fUr einc jener vorgefchichtliehen Wall
burgen, von denen oben die Rede war, vorztlglich geeigneten Raum dargehoten haben, und man hat daher 

in neuerer Zelt angenommen, dafs er eine (olehe trug, und glaubt , ReRe gefunden zu haben. Die Frage 
lU entfchcidcn , wie weit dies wirklich der Fall i(\ , liegt aufserhalb unferer gegenwirtigen Aufgabe. Es 

kann jedenfalls keinem Zweifel unterliegen. dars zur Zeit, als Heinrich. /, fein Städte, und Burgennetz 
uber Deut(chlann ausbreitete , diefer HUgel eine Hurg erhiel t. Zuverllirf,~e hifiorifche Nachrichten da..-uber 

liegen nicht vor , und e rft unter lleinrith 111., der IOS0 und 10SI d.relhR Urkunden ausReUte, wird zuerR 
das CujlrulN genannt. Von der Stadt felbR iR erll viel fp!ite r die Rede, obwohl es keinem Z .... eifel 
unterli .. gen kann, daf, auch fie 15ngR beftand, als fie zum erRen Male genannt wurde. 

Von diefer Durg, welche, Ilbgefehen von fpäteren Veränderungen und Zubauten, in einem Umbaue des 

XII. Jahrhurtdertcs erhalten in, wird unten einlehend gehandelt werden. Ihr Zugang lag auf der SUdo(\fcite, 
fo dar. fieh nllturgcm!ifs die erften Anficdelullgen um d ie SUdfeite des HUgels legten und der Weg vom 

Thore der Burg nach dem WaUer in feinem oberen Theile d ie Hauptverkehruder bildete_ Er in auf unferem 

PII !'e hlit feinem alten Namen . Unter der Velten. beJ.eiebnet. Vom weRlichen Ende der Burg log fieh nach 
dem Stldende die(er Strafse" dorthin, wo jetJ.t die Stlld ldtu·Kirchc fteht. eine fchrige Strafst unter dem Namen 
.RergRrafse., den Ablum, herunter , eben (0 einige kleine Verbindungsg!ifschen zwifchen den ill leichtem 

21) Ver,!. : ScHaDIOL (Harlmannu.). l. '-kr cIIr,,,,fr ,,rwn Tlc. NÜTIIUcr, '49). 
tT) Zu deutfcb : Vet.. 

2J) N'leh dem v_ Verdne ru, Gcfchichte der Stadt Nümbul henu'IeICbcllen, dUl1:h M. JJ"c1! ,Ur.,."IIII1l\ldlcUlen Plan. 
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ISOgen v~n Wen n:lell on laufenden Strafsc" . Diefe Gruppe Hl in un(trem Plane am dun~eUlcn fchraffirt 
und Gilt (0 als der Anfanll Nurnbergs foroft in d ie Augen. IntercIDmt in es, dafs heUle noch die Namen dtr 
oberen und unteren oSchmiedgarrc." . Krämergarrc., .Söldncrgufi"e. Beziehungen der Bevölkerung zur DUTg 
erkennen lafTen. Die nordweftliehe Ecke der Stadt in .lurch dn.s oThic:rgärtncrthoro bClcichnet . ein 
Beweis, d.cs ('iuft dort am Fufse de r Burg ein ThiersartclI war, der in fehr fruhe r Zeit ],dumlcn hohen 

murs, weil die, Gefchichte von einem (olchen nichts weifs. An der Sud feite dicfcr li.1tcfien ßaugTuPll t 
/leht die älte re Hauptkirche der Stadt , die SdD/IIus·K irchc , welche VOll der T~dition ebenfalls in fehr 
frUh e Zeit hinaufgefetzt wi rd. Noch ohne jeden gcfchichtlichen Na~hwdl fm d wir dartll,lC:r , wann jene 
Baugruppe fi~h rudli~h bis an die Pegnitt erweilerte; wir möchten dafür eine fehr {rUhe Zeil annehmen 
und haben defshalb auf dem Plane die UmfatTungslinien bis hinunter gewgen. Si~hcr wollte man wc(ler 

• in rier Burg, noch ju der Starit auf den IQfchgenufs \·en. i ~hten ; MUhlen konnten nur am Walrcr erricluct 
werden , lind wir können uns ohne die wafchenden Weiber 11m F lur.ufer eine Sta llt nicht denken. Aller. 

di .. ':tS lag diefer untere T hei! im Uebl'r{e:hwelllmungsgebiet ; die Stelle, wo das Aucufliner.Klofler {p:iter 
... ·au t wurde , die Fröfehau, Wir ein Sumpf, und die Wiefe, auf welcher weiter Ilufsen Im XIV. Jahrhundcrt 
das HeiliCgeif\.Spital errichte! wurde, mRg im Xl. wohl noch uber Jen jetzi!!en Marktpla t ~ hertlbe: rgcpngen 

fein. Indeffen finden fl ch Baurefle, die 1I11:tweifelhaft dem Xli. JQllrhundcrt angehören , al1 einlclm:n 
IUu{ern auf der WeR feit e des Mar}ües, \\nd ab vo r einigen Jahren das fudlieh vom Rathhaufe ~Iegene 

Haus neu geputtt und defshalb des alten Puucs entkleidet wurde, zeigten fl ch an der ganzen Una:e der 
Fa~ilde jene charakterifiifehen Fenftergalerien des XII. Jahrhundertes. die wir fpite r n!lhco r kennen lernen 
werden. Dars die Stadt fchon im XII. Jahrhundert über Il ie Pegnit:t herUher gegriffen habe, in dUKh nichts 
belegt, indeffen keineswegs unm6glich. Dem Beginne des XIII . j ahrhundcrte~ gehören Theile der Clal'Q·Kirche 
an, die ~iemlich weit vom WalTer weg liegt, alfo jeden(alil damlll~ all(ler der StadtbC'fefliQ:unG" (,ch befand. 

Was nun diere Stadtbefeftigung bC'trim, (0 hat f,ch VOll de rfelbc:n wt:der irgend ein Reit er· 
halten , noch haben wir eine zuverll{fige gefchichtlichco Nachricht. Die Tradit ion weifs {chon \"()f1 einco r 
>Erweile rung~ der Stadt im XII. Jahrhundert. Im Jah re 1105 wird coine >Belagerung. und .Einn.hme. 
der Stadt erwähnt . eb~1I fo 11:1 7. Du von K"ifer Xonr-a.d gegrUndete Sehottenklul1er SI. Eg)"llielf lag 
auf§C'rhalb der Stadt , die , nlch .11 diden Ercignilfen zu fe:bliefsen , minddlens von Wall und Graben unI· 

geben geweren fein murs. Deren UmfUlg mag vielleicbt nicht immer gleich gewe{en fei n ; einzelae Theik 
mögen nach und nach einbezogen worden, andere als Vorllädte lIufsen geblieben fein. Dierc T heile .... ·urden 

nun mit coiner Mauer umfam, die auf unfcrem Plane deutlich 1115 o;wei te I'hafe der EntwiC\(e\ung lieh kenn· 

zeichnet, von der heute noch fo viele Rene vorhandcn find. wäh rend allliere: erfl vor wcnigen Jahren Ix:· 
reitigt wurden , uber die au~h {o viele urkundliche Nachrich ten vorliegen. da r, fi e ihrem gannn l.aufc: 
nach genau fell geft.ellt werden kann. Aber keine diefer urkund lichen Nachrichten giebt uns die Zeit 
an , wann die Ummauerung begonnen wurde. Die vorhandencon Rdle find aus verfch iedener Zcoit. Als 

ältefter ReUt (ich dcor untere Tbcil des oweifsen Thumlel~ dar . des Thorthunnes am weßlichften End· 
punkte der Stlldtlluf dem fltdlichen, t1. h. linken Pegnitz.Ufer , welcher in du Xll l.jahrlmndcrt gehOrt. 

Zur Zeit feiner Erbauung belland aber bereits du deutfche Ordenshlul. Da tlides im Beginne de:I 
XIII . Jahrhundertes begrilndet wurde und nicht innerhalb der col"1t\'lhn ten Mllue r lag . fo nlag dco ren Er· 
bauung frUher ß.augefunde n haben, nur eben das Thor im XIII. erneuert fein uod die Tradition recht 
haben, welche den Bau diefer ,"wei ten MallC'r in d ie Zeit der Hohenftaufen verlegt , wobei aUco rdings an

gellommen werden murs, d"f, fie fpäter nach und nach \"ollftlndig umgebaut wurde: denn "'"a' tl,non noch 
rorhanden. teig t , mit Ausnahme der geringen erw!lhnten Refte <Im weif~en Thurm , dureh feine Formen 
deutlich das XIV. Jahrhuntlert als Entllehungsuit all. l)er fog. oSchuldlburm. Duf der Infel Scbllll, der 
auf unferem Plane deut lich &u erkennen ifl , uigt infchriftlie h das Jahr 1323 als Erbauungueil. Andere 
Theile find noch wefentlich jll.nger. Der allgemeine GIng mag auch wohl befolgt worden fein : Erde und 
Hob mögen im XII. Jahrhundert als Matcorial der Umwallung gedient haben ; im XIII. ulld XIV. Jahr. 
hundert nach und na~h Steinbau an deren Stelle get reLe n fei n. In ~wirchen l1aUetl fi ch \'or den Thorcn 
auch diefer Ummauerung- auf die gewlShnliche Weife Vorft!idte gebihll' t, die eintUbeziehen nothwendig 

war , und nO(:h im XIV. Jahrhundert bel:ann II1l1.n , ern unmillelbar nach Fertigflellung deI Umbaue5 der 
inneren Stadtmauer, den Bau einer neuen Umrarrung , die IU5 einer doppelten MQuer und einem GralJCn 
beftand und i/oU Anfang da XV. Jahrhunuertes lDindeflell$ im WcCcntl ichen fertig wurde, ... ·C'lln auch eiftlelflC' 
Theile fpliter erft ab Vunlirkung hin,uc:efUgt worde'l find oder in Folge e:infllchcll Umb.lues ihre Ileutiic 
Geflalt erhal ten hahen. Solche Umbauten randen noch im XVI. und XVII. jllhrhundt!rt nall, fo I~nge 

roRn es fU r möglich h ielt, die Bdeft.igun~ des XIV. Jahrhundertes durch folche einzelne l.laulen den He· 
(\urfniffen der jeweiligen Zeit . npaffen 111 könncon. ßcmcrkell$ ... ·erth ift., dafl man am Schlurre de~ XIV. Jahr. 

h undertes keincsweg:w da.ran dachte, nach AnlaG"e diefe r dritten neuen und erweiterten lkfcßicung die bi ~ 
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dahin dienende I.weite auf1ugeben und I.U lerßören . Diefe wurde 'Iielmehr noch im ganten XV. Jah r. 

hundert rorgflltig erhalten. Noch Im Schluffe des XV. Jahrhundertes wurde das innere .Lauferthor-, eines 
der Ha uptthol'C diefes inneren Mauerkrantes , neu aufgebaul. Die aufstrhalb diefes inne ren Mauerkranzes. 
liegenden Sladnheile wurden, obwohl fie 'Ion der mächtigen Aufsenmauer umfllffi waren und obwohl 1499 
berei ts die Kauf- und Zollhll lle in den Stadtgraben der inneren Mauerumfatrung gebaut wurde lind im Laufe 

des XVI. Jahrhundertes das Landauer BrUderhaus lind das Zeughaus die innere Befeßigung U!lterbrachen. 
ßeu 1l1s . Vorflad t. angerehen. Die Patricier hatt en wohl , in5be(ondere an der OIlCeite, grofsc Glirten 
illnerhalb derCelben ; es befand (ich dafelbß das KoIAtzr;lIa_, Aftzp"hll- und C/tzra·Stift, fo wie d ie Karthaufe 

lind das deutfehe Ordenshaus. Meiß wohnten aber mtr eben kleine Leute dort. Die beITer Geßell ten 

blieben ::dle im Inneren der Stadt. Diere Anlage, wie Ge IInfer P lan zeigt, beherbergte zur Zeit der 
höchften Blllth('. , ufo in dd Mitte des XVI. Jah rhundertes, etwa 40 000 Einwohner , und es mögen im 
XV. EIIr Vertheidigung der Stadt etwa zooo Mann nOlhwendig 'und vorhanden gewefen fein . 

.. ' .Die äufsere Erfch.einung einer derartigen mittelalterlichen Stadt war eine äufserfi 
im~orante. Die Mauern mit ihren vielen Thürmen. der mächtige Stadtgraben, über 
welch,en Brücken zu den Thoren ftihrten und tlber den einige vorgefchobene Werke 
hervortraten I hinter der Mauer Ilohe Dächer und mächtige Giebel der zum Theile 
mit Thürmen verfehenen Wohn- und öff~ntlichell Gebäude, aus deren Mitte fl:olze 
Kirchen _ mit hoch auffieigenden Gloekenthünnen lieh erhoben, boten ein über
ta(chena~s Bild. ob eine Stadt nun die Anhöhe eines Berges (ich hinaufzog , der 
oben ' von' einer Burg gekrönt war, ob 'ne gar mehrere Berge umfchlofs oder in der 

. r .. "~ ' N.ch, 
tI,n ';n'h'R~' 1654.) 

MI'llIo\l<,.M. reM,,,,"i,. A(j"tl"r rtc. . . 
, 

Frapki"'l I . ) f. ,U]. S. H . (Die ~rl\~ " uII_be: crfchi~n 16H. 
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Anticlll \'un Zcllcnbcrg 'O). 

E bene fich ausdehnte. Jede Stadt bot ein charaktcrifl ifches Bild, das der Fremd!;; 
bewunderte und das den E inheilll ifchcn mit Stolz crfUlIt c. Die Liebe zu r Vatcrftadt 
wurde dad urch gehoben, wie d ie Liebe zu m Vaterlande. U nd wenn die Bewohner 
j ener Länder, denen die Nat ur mächtige Berge verliehen, ihr Vaterland um der Berge 
will en licbten, Co licbten Andere das ihrige um der herrlichen Errchcinu ng will en, 
welche di e fiolz dreinfchauendcn Stiidtc boten. Dic(c ma lerifehe Erkhciuung der 
Städte minderte lieh nicht, a ls in der Rcnai((ancc-Pcriodc T hürme und Giebel andere 
F onlien annahmen und die Entwickelung des Kriegswcfcns im XV I. lind XV II . Jah r
hundert Schanzen und Bafieien um d ie Städte herum nöthig machte. 

Wi r haben aus dem Mittelalter {c1bft nur wenige an niihcrnd genalle Stiidtc· 
abbi ld ungen. W ir haben aber um fo mehr ldealan(i chtcll , die UJl5 den Charakter 
der Städtebilder wiedergeben. Wir verweifen die Lefcr inshcfondcre auf Har/maml 
Sdudcfs 1493 erfchienene Chronik Si); aber wir können gctrofl: auch fpäter cnt fian denc 
Städtean(ichten betrachten ; der Charakter derfclben änderte (ich nicht fo ra fch. und 
die vielen S tädteanfichten , welche M atthiius 1I1eriall in der Mi lte \md l.we iten Hälfte 
des XV IL Jahrh undertes veröffentlich t hat, find noch immer geeignct , uns in das 
Mitte la lter zurückzuver feben. Manches Städtchen war noch gauz unverändert : von 
den A nflehtcn jener St.idte aber, die bereits wefentliche Umgcf1:altung erfahren hatten, 
können wir uns noch leicht das Spätere weg-, das Verfchwundenc wieder hinzudenken . 

... ) Nach cbcndaf .• S. 7". 

~lJ Sieh. Fur..,Ol. ~6, s. 3 • . 



35 · Fig. 7 21) giebt nach ""rian die Anficht des Städtchens Reichenweier im E!fafs, das in der Ebene 
U. irpiel. : liegt, umgeben von Weingärlen, am Fufse der Berge, von denen der zur rechten Seile iI der Schwanberg 

Reich.nweiu. 

,0. 

ift, auf welchem, wie "ftrian nicht unterllim, hervorzuheben, der edelfte Wein des Lande~ wächst. 'Vir 
fehen den regeJmäfsigen Zug der Mauer , die auf der Nordfeite gegen das Gebirge nur einfach , auf den 
übrigen dreien aber doppelt jft und von WatTergräben umzogen wird. An der Onreite A.eh t mitten in 
der Hauplmauer du mit I bezeichnete Schlofs , durch welches die Strafse hindurch fuhrt , die hier beim 
Unlerthor hinein, beim Oberlhor s wieder hen.us 7.ieht, nachdem fie den Marktplatz .5' überfchritten hat. 
Drei Kirchen fiehen d icht an der Nordfei te beilammen. Auf die Stadtmauern, Gr!iben, ThUrme und Thore 
werden wir unten zurUckkommen. 

Nicht weit von Reichenweier liegt auf einem Hügel da.s Städtchen Zellen berg (Fig. 8.0), eben hoch 
genug , um die Ebene weithin tU Uberfehen. Man erblickt in der Ferne Colmar A , Breifach B, darüber 
d ie Berge des Brei~gaues G , vorn zu FUfse n des Städtchens die Orlfchaften 0 11.en C, Haufe n D, Mittel· 

Fig·9· 

Anficht der Stadt MömpeJgard ' J} . 

n · weiher E und Benweier;': Der Blick :teigt, dafs dic ganze Bedeutung des Stlf.dtchens in der Durg liegt 
MÖmpclgird. ulld nur die zu derfelben gehörige kleine btirgerliche Anfiedelung umfafft, die Iich auf dem abfalleDden 

Plateau vor den Thoren derfelben niedergelalren hat. Die Mauem des Städtchens bildeten eben eine 
äufsere UmfalTung vor dem Schlofsthore. Sie waren zur Zeit, als die Anficht aufgenommen wurde, gerade 
an der Seite , wo der Angriff am leichtefieD möglich war , bereits theilweiCe von Wohngebl uden befeut; 
doch zeigt nocb die eine Ecke einen runden . 'eftungsthurm, und der Thorbau liUTt erkennen, dafs gerade 
diefe S_eite ·urfprUnglich fehr feA. w.ar. 

Befondercs IntereITe in vielfacher Hinficht bietet die Anficht, welche ilkrian von der Sladt Mömpel· 
gard .giebt, die, an der alten Grenze Dc:utfchlanlh gegen Burgund ebenfalls im EUafs gelegen , Jahrhunderte 
lang zu Württ~mberg gehörte, in der fich aber eine fehr gemiCchte Bevölkerung befand, fo dafs auch 
durch Geltendmachung der Eigenheiten der ver(chiedenen Stimme flcb in ihren Strafsen malerifche 

31) Na~h dem in Fur.note '9 \5. 161 I".nannl~n Werke, S. 35. 
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Mannicfaltigkei t ergab (Fig. 9 U). Wir fehen, daes Flurs und Berg 1I1fa mrnenwirktcn, der Stadt eine refle 

Lage, zugleicb aber auch rnaleriCchc Erfchcinung zu verleihen. Die Stach !>erlebt aus 1wei T hcilcn : der 
Altlb.dt und der Neufladl. Die erfterc in lIer Ebene, 1.11 FU(scn des auf einem Hllgcl errichte ten &:hlolJ'CIii /:.' 
fieh ausdehnend , ift von Mnuern lind einem tlieilweire doppelten \VaffcrgralJcn umgciJ.en, der durch einen 
Bach 11) ,erpels! winl, welcher, wo er die Stadt erreicht, fieh in zwei Thcile Ircnnt, die dCll Graben durch· 

ft rörntn, derr"n einer Zug die Al tfl.ll.d t von <ler Ncu!l.,dt fcheidet, während der andere die !\hAa.!! um· 
fl iefst, und die bei der grofscn BrUcke ühe r das FIU(schen Alainc fieh wiede r vereinigen und in dalrclbe 
münden. Die BrUcke über das FIUfschen fUhrt in die Neuß.adt, woraus fu,:h "011 fclbn erkennen liR't , dar5 
leu.tere nicht feh r viel neuer ifl, als die Ahf\adt. Mulrte ja doch die höher IIhi das Sehlofs (u~h erhebende 

Fig. 10. 

" ... ~~ r........... c.:p~a._"~oo4. 
~ I . "" ........ ~ .. . . oI. . (d~"~_ 
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Anficht der Stadt Sitten ' I). 

Anhöhe ß befett t werden. wenn nicht dem Feinde Gelc!;cnheil gel:ebcn werden (u ll te, dort eine Staut 
und Burg beherrfehendc Gegenburg ~u errichten. Der Thllrm , wckhcr den Namen La eroche tr.et, 

ill daher jedenrall ~ fehr alt . während VOll 1598 an der BergrUcken hinter demfelben in neuer Weife M' 
felligt wurde, da der Thurm allein den Zweck nicht mehr erfüllen konnte. Unfere Anficht zeigt, dafs 
die innere Stadtmauer fe1 bn J;um gröfiten Theile fchon im XVII. Jahrhundert durch Wuhnhäufcr hefet:t 

war , dar. nur O()ch eine vorllehende :"'eite Linie die Aufgabe der Vertheidigung hatte. Die nmde 
BaJlion an der Ecke gehört bereits der Zeit unmillelhar nQcb dem l\Iiuelalter an. 

U) Bei /lfn-l.,. ill er ~ II A'ir"ft bc.dellllet. III di". der Nam~ ' n;r"" hdf.t Waffe" •• I"" . 
' I) N~d; MU/AI". M. 1.;orrn;fIl" IIrhNllnl,ll"'rli .. ~ ,I V"hJi.~ rlr. FraD Hmt a. M . • 64" - Aut,abor"011 ,6~4 ; 5 .9<). 
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D;LS meiße InterefTe nimmt auf unfcrern Bilde die DrUcke in Anfp'rueh, Am Eingange der Stadt 
und am entgcgcngefel~teD Ende Wllr f,e mit ZugbrUcken verfehen, die aufgewgen werden konnten, um die 
Verbindung nur~uheben . Ein \'iereekigcr Thurm, durch "'elehen ,nl1n hindurch fehreite,:, muffte, vertheidigte 

Fig. 11 . 

Anficht ,ler Stadt Lutcrn. _ Nördlicher Theil ~O). 

den Zugang. Auf der Stndtfeite feh eint es ein von Mluem umgebener Hof ge ..... eren ~u fein, welchen man 
durchfehreiten muffte, um in die Stadt tU gelangen. 

EbenfllU. durch ihre ßrUcken l.> .. uten befonden inlerelTanl ifl die Anlage der Stadt Luzern , von der 
wir, nach dnem gror"en KupferIliehe vom Ende des XVI •. }ahrh·undertes verkleinert , in Fig. I1 u. 12 
zwei Theile wiedergeben . .. Am AusfluITe der Reufs aus ilen; -Vierwl.ldftätte r See gelegen , :o.iehl lieh die 
Stadt am Ufer hingenrcckt einen leichten Abhang hinauf , an der ößlichell , oberen Seite dureh eine mit 
ThUrmen befetzle Mauer umgeben. Ein 'fhei! de r Stadt, deren nordwellliche Ecke, liegt, gleithfalls 
von einer mit ThUrmen be ..... ehrten M3uer umgeben , auf der entgegen gefetzten Seite de, dort fthmal en 
Sees. Diefe auf der LandCcite des anderen Stadttheiles ge leg~ne Mauer (thlofs. lith unmiue!oor I1n die 
vom Berge herabkommende Mauer der Haupt(eite an. Naeh dem See waren heide Stadttheile fiets offen. 
Man betra chtete denfelben als genUgelldes Hindernifs gegell eine feindliche Uebcrrafc1l1lng. Abcr man 
haUe auch eine Brucke durch den Sec als unmittelbare Fortretzullg der wefilichen Stadllnaucr derart ge· 
baut , dars der bedeckte Weg auf derfelben zugleich als Wehrgang diente, während Sper~yo~richtullgen , 

nath der Sitte (Ier Zeit wohl Kellen, Iwifehen den BrUckcnpfeilern die Einfahrt feindl iche r Schiffe und 
Klthne in jenen 'fheH des Sees unmöglich machten, .n welchem die Stadt o ll'en lag. An jedem Ende der 
DrUcke befl.nd lich eine förmlic he Burg; ' auf unferen Abbildungen haben allerdings beide ih~en wehrhaften 
Charakter fchon .bgelegt. Am fUdli chen Ende der Ha.uplfeitc unfercr Stadt liegt, von St irl~gebäuden 
umgeben und befondeu bdeftigt, d ie Iweithllrmil:e Hauptkirche. Wa.hrend der Anfang dicfcr lkfeftigung 
lich ehemals ' 3m Seeufer an den Sehlufsthurm der Stadtbefeftigung anlehnte, machte die tllauu einen 
grofsen Bogen um das Stift und trat am Ende wieder an das Seeufer vor , fo daes auch diefe befondere 
Fefte gegen den See ~u offen war. Vom Ende de rfelbcn wunie nun .gleithfalls eine der erngenl.nntcn 

~) N.ch einem Kupfcrftich du M",ru· .. ,.~ Mtrrli .. i (XVI. 'ah~lIl1 nde"). 
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ihnliche Brllcke d urch den Sec hindurch nach lIer HurI,: c;:cführl , wekhc lIie lebten:: abfeh!ofs. Als Wlnz 
befonders charakterift ifch haben wir daher dicfc Brückcnhautcn anl ufehclI . die {·il:cll\licl, n ielli!! I\ndcrc~ 

find, 111$ durch du Waffer geführte MaIlCf1.ugc , welche mit dcn ~la\1crn der l ; lIIdfcllcu tufa",,,,cn d :l ~ 

Gante der Stadlum farruilg b ilden. 

W enn wir foebcn \'on förmlichen Burgen ,111 lIiefer Brücke J;cfproclll'lI haheu, fu wnn:u Il ies doch 

eben nur Burgen , die ~Aimmte Thcile des M:tucf1. L1gc~ cncrc:ifch l1!1 ch :lufS4!11 \'!'rllll::hlic:en , nicht aber 

die Stadt felbfi irgend wie in der Gewalt hallen folhcn. Eine derarti!:c Dur!:, (Hirne Luzcrn wohl IIherh~u]l1 
nie gchaht hahen, wu (ich aus der Gcfchiclll(. de i' E idgcnorr~nrch~rl. (I er Lllurn angehörte, leicht crk l ~rt. 

Aufserordeotlicll IIHllcr ifch ift (He Lage der Starlt Sillen (Siu l1) in der Sclnvciz ( Fig. 10 14), hei 
(ler zwei 110Cll lI.ufflrebcmlc Bergkegel die Anl3g-c zweier felbßiindigl.'r Burgen nöthig geIßacht h~tten , 7.11 

deren FUfsen die Stadl liegt. Hoeh intcreffaut finll die \\'e~ke, welche fieh VQn (liden "urRcn hera!. lUn, 

,\nfehl uf$ 1111 die Stadtmauer ;n dic Ehene r.ichcn , theilweife. wie die mit //: ( ' lind IJ bezt>khlletcn. 
wiedcr kleine BurgclI fitr fich bildcml. 

Die Entw icke!ungsgefchichte einer jeden Stadt bietet wieder andere Eigen· 
thüm lichkeiten da r. Wir können unmög lich alle Ftllie durchnehmen. Die \\'iehtigOen 
Fragen, welche flch auch bei Betrachtung anderer Städte <lufdrii ngeu, dii rftell dellen 
ihnlich fei n, d~e fich in unferen Beifpielen zeige n. Manches wird au ch aus der Be· 
t rachtung hervorgehen , die wir den Burgen zu Thcil werdcn ]"ß"e ll i die Ein zel· 
heiten werden ohnehin in fpiiteren Kapiteln ihre Behandlung: nnde n. \\'ir fchl iefscll 
daher hier das Kapitel über die A nlage und Bcfell:ig-ung der Stiidte mit der Auf. 
fo rderu ng an die freundlichen Lefer, allen Erfehe jn un~en auf dicfem Gebiete. die 
ihnen in ihrer Umgebung nahe treten, ei ngehende Aufmcrkramkeit zu fchcnkel!. Sie 
werden, wenn ftc fieh dazu hcrbeilafft: tl , eine Fülle VOll A nregung' un d Belehrung' 
e rhalten ; {je werden insbefonderc crkelmen. dafs auf dem ganzc n Gebiete der 
mitte latterl ichen ß aukullO: der Zweck, welchem ein Geb:iu~e diente, die äufscrc Er· 
fehe inung benimmtc, dafs nicht die A bficht, phantaOifchc Formen hervorzubri ngen, 
irgend wo in der Kriegsbaukunfl mafsgebclld war, dafs vielmehr da::;, was uns an· 
muthet, eben das Ergebnifs der volllländigen Erfti ll ung des Zwecke!'> ifl, durch welche 
,die Bauwerke cha rakteriflifeh und individuell werden . 

". 
Si ll~ ". 

'" ~cht"r.",·(lII . 
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S. Kapitel. 

Die älteren Burgenanlagen. 

Was am Schluffe des vorigen Kapitels geragt ifl, tritt uns in ~lOch höherem 
Mafse entgegen bei Betrachtung der Burgen, deren jede ein Individuum von be
{onderem Charakter in. welcher ausfchliefslich durch das Local und die beflimmte 
Aufgabe bedingt wird, der die Burg gerade an der Stelle zu dienen hatte, wo 
fie errichtet wurde. Es war das edle Gebot, dafs Feftigkeit und Sicherheit einer 
jeden Burg fur die Anlage und E inrichtung ausfchJiefslich mafsgebend waren. Die 
Annehmlichkeiten des Lebens in der Burg konnten nUT fo weit Berückfichtigung 
finden, als es nebenbei. ohne dem Hauptzwl!cke zu fchaden, möglich war, und die 
Hauptannehmlichkeit war flets das Gefl.lhl der Sicherheit, welches die Burg dem 
Bewohner bot. Es kam dies fchon bei der Wahl des Platzes in Betracht. Wenn • wir heute eine Burgruine romantifeh auf der Spitze eines bewaldeten Berges thronen 

- ..-, .. 

fehen, fo empfinden wir Freude über die herrliche Lage : wir fiudiren die Ueber· 
einfiimmung der Linien, welche die Burg mit dem Charakter der Gegend zeigt. 
Wenn wir dann oben weit hin in das Land fehen und die herrliche Ausficht geniefsen, 
meinen wir wohl gern, es habe die Schönheit des Punktes VeranlafTung gegeben, 
ihn auszuwählen und gerade da die Burg hinzufiellell. Wir finden vielleicht unfere 
Zeit profaifeh und trocken, welche die Ebene den Berggipfeln vorzieht, \lIld rühmen 
den romantifehen Sinn unferer Voreltern, welche es gefuhlt, »dafs auf den Bergen 
die Freiheit wohnt.:, und beneiden fie um die Herrlichkeit , die ihnen zu Theil ge· 
worden. Nun ja, fchön ifi es oben ; aber wenn wir fehen. welche Anfirengung und 
welcher Aufwand nölhig ifi , damit der Befitzer einer modernen Villa . die er lich 
in Burgform auf den Berg gefiellt, fich und feinen Gäfien das Leben dort droben 
angenehm machen kann; wenn wir berechnen, wie viel mehr es gekofiet hat, dafs 
Materialien lind Arbeiter den (teilen Berg hinauf gefchafft werden mumen, was es 
gekoftet hat, die Futtermauern zu errichten, welche mächtige Bauten hergel1:ellt 
werden mufften, um nur ein wenig Raum zu finden: {o zeigt es flch fehon, da(s es 
ein theueres Vergniigen ifi, welches lich der Befitzer gemacht hat. Wenn wir nun 
den fragen, der nicht blors einige Sommermonate oben zubringt, fonderll die harte 
Winterszeit oben zu geniefsen hat, wie es ihm da ergeht. (0 wird diefer uns fchon 
nicht mehr von Vergnügen reden . Betrachten wir aber , wie rolch eine mittelalter· 
liehe Burg gar die Einrichtungen nicht bot, um jene Annehmlichkeit des Wohnens zu 
fehaffen, die wir heute überall als felbfiverl1:ändlich anfehen; erwägen wir nun gar, 
dafs eine Burg diefc gar nicht bieten konnte, noch durfte: fo werden wir leicht er· 
kennen, dafs den Burgbauten keine Spur von Romantik zu Grunde liegt, da(s vielmehr 
nur die harte Nothwendigkeit dahin gefuhrt hat, fie dort zu errichten, wo fie liegen, 
fle (0 herzufiellen , wie fie uns entgegentreten. Wenn wir dann aber fehen, wie 
AUes aus dem Zwecke hervorgegangen ifi, fo werden wir doch reine Freude an dem 
praktifehen Sinne und der Meifterfehaft haben, mit der Alles angeordnet ift. 

Bei der Auswahl des Platzes war nur die Nothwendigkeit mafsgebend, den Punkt 
zu befetzen, weil er die Gegend beherrfchte, und fo weit da eine Wahl frei fiand, galt 
es nur, die Stelle zu finden, die den meifien Schutz gegen Angriff und die gröfste 
Vertheidigungsfahigkeit bot. Man fuehte nicht die Höhe, man ging nur (0 hoch, 
als man gezwungen war. Wenn wir die Bllrgenanlagen fiudiren, fo finden wir, dars 



43 

in der Nähe mancher Burg lieh weit ~ (chöncre « Stellen finden i fie waren nicht (0 

l.weckmäfsig lind wurden defshalb nicht gewäh lt. Auch find c:-; ja Ilur einzelne, die 
auf der Höhe thronen und uns romantireh er(cheinen; andere liegen gerade (0 in 
der Ebene, wie eine modeme Fabrik, weil fie eben mitten in der Ebene gerade 10 
nothwendig waren, als im Gebirge. 

V/o es anging, fuehte man fie verfleckt und unzug:inglich anzulegen; auf 
keinen Fall bemühte man lich, den Weg dahin bequem zu machen. Es durfte keine 
KunfHlrafse angelegt werden, auf welcher Illan fcchsfpänni g- I wie zur bethürmtcn 
modernen Königsvilla im Hochgebirge , emporfuhr. Man follte im Gegentheile fo 
feh wer als möglich dahin gelangen ; durch Schluchten und über Gebi rgskämme 
dahin geflihrt, follte fich der Weg fieil und eng emporziehen. Wen Pflicht oder 
Freundfchaft dahin :wg, dem war kein Weg zu befchwerlich; wer aber mit feindlicher 
Abficht kam, folltc ihn befchwerlich finden, und die Befchwerdc follte dadurch noch 
gemehrt werden können, dafs , wo es nur eben anging, der Vcrtheidigcr der Burg 
fchon den \ :\leg beherrfchen . d urch herabgeworfene Steine und GefcholTe. durch 
Aufreifsen einzelner Theile des Weges , durch here ingeworfene J-finderniffe den an
rückenden Gegner (0 viel als immer möglich fchädigen und hinhalten konnte. 

Der Gegner durfte aber auch nirgends auf feinem Wege den Augen der Vcr
theidiger entzogen fein ; cr murrte vollftändig in jeder feiner Beweg ungen beobachtet 
wcrdcn können ; nirgends durfte CI' aber auch eincn Gcgcnftand findcn, hinter welchem 
er flch den Beullruhigungen des Vertheidigers gegenüber leicht decken konnte. Kcin 
Gebäude durfte in der Nähe fein , we lches dem nahenden Angrei fer hättc Schutz 
gewähren können j jede Schlucht lind Tiefe muffte von der Burg- fclbfi und deren 
V crtheidigcrn bcherr(cht werden. Die Umgebung der Burg bot allch ni cht den 
romantirchen Anblick herrlicher Wälder, wie fJe hcute die Ruincn fchmücken. A lles 
mu ffte vielmehr abfoJut kahl fein. Kein Baum durfte dic Ausficht aus der Burg
hemmen. aus der flets überall hin wachfame Augen fpähten , ob nicht etwas Ver
dächtiges fich zeige . ob nicht ein F ei nd nahe. Kein Strauch durfte fich etwa (0 

entwickeln, dafs ein Feind, auch nur ein einzelner Mann , fich dahinte r verftecken 
konnte, und wenn mall etwa im tiefften Frieden eine kurze Zeit lang es verliiumte, 
jede Vegetat ion zu hemmen, (0 muffte r"fch das Vcrfaumt<! nachgeholt werden, (0· 

bald man die Burg wehrhaft haben wollte , fobald man fiirchtcll muffte, da(., eine 
Gefahr nahen könne. Nur was als H indernifs diente, wurde gepflan7. t und gepflegt. 
Pflanzen, die den auflleigendcn Bodcn glatt und fchliipfrig machten lind den Gegner, 
der delTen nicht achtete. zu Fall brachten, Pflanzen , die eine Grube ve rdecken, 
Geflrupp und Dorncn , in welche er lich verwickeln konnte , waren willkommcn ; 
aber auch diefe durften fo wenig, als Hecken lind Gebücke, folche Höhe habcn, 
dafs mall lich dahinter verftccken konnte. Da der erhöhte Standpunkt dem 
Kämpfenden Vortheile brachte, fo war flets mindefl:ens eine geringe Erhöhung cr· 
wünfcht, fo dafs der Gegner bergan zur Burg tl:eigen muffie, der Vertheidigcr bergab 
fleh ihm nähern konnte . Wo in der Ebene fleh kein natürlicher Hügel bot, rill d 

leichte Hügel um die Burg henlm künfllich angcfchUttet . Dort benutzte man auch 
vorzugsweife das WalTer als Abhaltllngsmittel. Wo nicht Bäche und Sümpfe vor
handen waren, legte man, eben Co wie bei den Städten, Gräben an , wenn möglich 
mit WaITer gefullt, das zu tief war, um von Bewaffneten durchfchrittcn zu werden, 
Gräben, deren Boden weich und fumplig war, um das Durchfehreiten zu crfchweren, 
die aber doch nicht tief genug waren, um bequeme Landung mit Kähncn zu gc-

.,. 
l,,~ii"l:lid, . 

kdt. 

4J . 
\;m~~1>n"l:, 
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flatten und in denen noch niedriger Schilf und andere Wafrerpflanzen die Schifffahrt 
hinderten . 

So weit es nur immer anging, (uchte man rolche Stellen fur die Burgen zu 
finden, an denen es dem Feinde unmöglich war, an einen grofsen Thei l der Mauer 
überhaupt heran zu gelangen ; denn auch bei der Burg galt, was bei der Stadtmauer 
Geltung hatte , dars d ie Länge der zu ycrtheidige nden Mauer in möglichfl: günftigem 
Verhältnirfe zur Zahl der Vertheidiger fiehen müffc. Kreis oder Quadrat waren 
daher die günf1:igfl:c Grundform: je länger und fehmaler rechteckig, ellipti fch oder 
dreieckig eine Burg lieh hinftreckte, um Co geringer war die F läche, welche fie zur 
Wohnung der Vertheid iger im Verhältnifre zur Länge der Mauer bot, die vertheidigt 
werden muffte. Mit Vorli ebe wählte man alfa lang hinziehende Plateaus nur bei 
Bergrileke n, deren Seiten fo fiei! abfielen, dafs fie unerlleiglich waren ; mit Vorliebe 
wäh lte mall dagegen all enthalben fch roffe Felsabhänge I bei denen der Angreifer 
nicht bis zum Fufse der Mauer gelangen konnte, fo dafs ein mäglichft grofser Theil 
derfelben nur eben beobachtet werden muffte, ui cht aber vertheidigt zu werden 
brauchte. Wo aber Letzteres nöthig war, weil ringsum die F läche eben, die Mauern 
al fa von allen Seiten zugänglich waren, zeigt ei ne einfache Berechnung , dafs ein 
Quadrat von 100 In Seitcnlänge, alfo 400 In Li:inge des Umr.-lI1ges, 10000qm Flächen_ 
inhalt bietetj es kommt alfo auf I In Umfang 25 "Im F lächeninhalt als Wohnung 
flir die Garnifon. Das g leiche Verhältnifs ergiebt fieh bei einem Kreife von 100 rn 
Durchmelfer, der bei 3 14 m Umfang 7850 qm Grundfläche darbietet . Ein Rechteck 
vo n 50 X 100 m hat nur 5000qm Grundfläche bei 300 In Umfang i es kommt alfo 
auf 1 In des letzteren nur 16,88 qm, und das Verhältnifs wird um fo ungünfiiger, je 
fchmalcr das Rechteck in ; denn bei einem folchen von 10 X 100 In ergeben fieh 
220 m Umfang auf] 000 q.n Flächeninhalt, alfo nur 4,!oo qm auf 1 m Seitenlänge. Aehnlich 
ungüntlig berechnet fich das Verhältnifs bei dreieckiger Grundform. Nehmen wir 
ei n gleichfeitiges Dreieck von 100 In Seitenlänge, fo ergiebt flch für 300 m Umfang 
ein Flächeninhalt von 4330 qm , alfo auf 1 m Seitenlänge nur 14,. qm Flächeninhalt ; 
haibireIl wir aber gar das Dreieck, fo ergeben !ich 23G,6 In Umfang und nur 2166qrn 
Flächeninhalt, alfo nur 9,11 qm auf 1 In des Umfanges, und dicfes Verhältllifs wird immer 
unglinfiiger, je fehmaler das Dreieck. Quadrat und Kreis bilden a1(0 die einzige 
rationelle Grundform njr eine von allen Seiten g leich zugängliche Burg in der Ebene. 
Diefe Grundformen (ehen wir denn auch bei den Burgen des X. und XI. Jahrhundertes, 
welche aus Holz und Erde errichtet (md, angewandt. 

Solcher Burgen haben fich in England eine ziemliche Zah l erhalten 36), eben 
(0 in Frankreich, nicht zwar in ihrer urfprünglichen Form, aber doch noch deutlid;t .... , 
genug erkennbar. Sie tragen in Frankreich die Bezeichnung 1110111$ (Erdhaufen) ; 
in England heifsen fie moullds,. der mittelalterliche lateini(che Ausdruck in: f!Zo.rd. 
In Dcutfchlnnd . wo man in den letzten Jahrzehnten deren auch eine beträchtliche 
Zahl nachgewiefen, hat man daftir den doch wohl nicht ganz richtigen Namen , Spitz. 
wälle .. eingeftjhrt. 

Solche oben abgeplattete Afotae hatten einen oberen Durchmefrer VO ll 10 bis 30m 
bei einer Höhe von 3 bis 13 m. Die Erde wurde aus einem ringsum ausgehobenen 
Graben genommen, der entfprechend breit und tief war. Wo fich ein natürlicher Hügel 
fand, der nur zugerichtet zu werden brauChte, benutzte man ihn felbftverfl:ändlich gern. 

, 
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Es läfrt fleh die Entwickelung diefer fog-. Spitzwiille aus den ;1\tcn Wall burgen 
verfolgen . Wir brauchen aber hier nicht bis in die ;dtcll-c Zeit zurückzugehen j wir 
finden Anknüpfungspunkte noch ziemlich fpHt. . 

Unter den fri ih·mittcla ltcrlichcll Erdhurgc n DClltfchla nds ifl: jedenfalls die in 
älterer Weife eingerichtete, etwa dem IX. Jahrhundert angehörige Plpills.Burg 31) bei 
Lehr, in der Landdroftei Stade, eine der interef(alllcflcll. Kreisrund angelegt, nimmt 
(je den ftidwcftlichcn Theil einer von Moor lind rumpfigen Wicfcn umgebenen Land· 
zun ge ein, die im Süden von einem Bache bc(plil t wird. Sie hat ca . . 10 m Durch
mdrcr und ifl: von einem Erdwalle umgeben, der im Süden r. In, im Norden 10 In Höhe 
hat. Etwa 10 In vor <liefern Walle iO: (je von einem zweiten nic(lrig-ercn umgeben. 
der nur im Süden, wo der Bach genügenden Schutz bietet, offe n ill. Der Eingang 
lieg t an der Nordfeite, gedeckt durch einen aufserhalb gelegenen Hügel. Nordöfilich 
(chlie(st fleh noch eine doppelte VOrb\lrg an. Etwa 300 m öfl lich Iieg't d ie fog. 
Heidenftadt, ein ovaler Ringwall von 80 zu 40111 Dllrehmeffcr, der fieh gegen 2 '" 
über den Boden erhebt. E r ift von Sümpfen umgeben. zwifehcn die lich nördlich 
ein zweiter Wall fehiebt. 

Die(er Anlage, welche der letzten Zeit jener älteren \\-"lI bUl'gell :mgehört, 
fiehen nun die fog. Spitzwäl1e gege nüber, die al1erdings zu m 'fhei!e nicht fehr fpitz 
und hoch fi nd. \Vir verwci(en auf den gegen 2 km nordwefilieh von dem bekannten 
römifchen Cajlrrwt der Saalburg bei J-Jomburg v. d . H. gelegenen Dru(ell- oder Calofen
Kippei 56), einen zum T hei l klinfilichen runden Hügel, de«en abgepklUete Spitze J 3111 
im Durchmerrer hat und nur 2 m höher, als der umgebende 13 bis I:) U1 breite Graben, 
liegt, deffen äufsere Böfchung etwas aufgefollt ift, (0 da(s das Waffcr ei nes B:ichleins 
darin aufgcftaut werden kon nte. 

Der Gcwahne-Kippel 3:1) bei Schw:J. lheim, 1 :J/. km nördl ich VOll Friedbcrg, zeigt 
zu innerfi einen 4 m hohen Hafenhügel von 3 J 111 Durchmcffer, welchen ein 1 a 111 

breiter, nur etwa '1:1 m tiber das iiu(scrc Erdreich erhobcncr Ring lllngiebt, dcl' 
wiederum von einem 10 m breiten Graben umzogen ifl: , in welchen die \Vetter ein
gele itet werden kann. Die ganze A nlage ift noch von einem Hingwalle cingcfafft, 
der ]20m Durchmcffcr hat, aber nur noch ullgefi:ihr 0.15 m hoch ift. 

Nennen wir dann noch die Alteburg bei der Hafelhcek HI), 4,3 m nOl'dwcftlich 
von Friedberg an der i\lb::n Bulzbacher Strafse, wo allf einer hoch gelegenen, fanft 
oO:wärts geneigten Haide (ich eine quadratifche Anfchüttung VOll l ö In illl Gevierte 
ohne Wall befindet, die von ei nem 12 m breiten, jetzt noch 2,:. bis -1,0 111 tiefen 
Graben umgehen ift, der durch ei nen Wa((erzuflufs theilweife verfumpft ift . Wenn 
wir uns nach dicfen jetzigen Mafsen das urfpriingliche Profil (0 reconfiruircn, da(o; 
der Aushub des Grabens von 4 m Tiefe den mittleren aufgcfchütteten lliigcl crgicbt , (0 

erhält dicfer fchon eine nicht unbeträchtl iche Höhc von etw,l 10 In über der Grabcnfohlc. 
Charakterifiifch fü r di e Dynallen.Sitze des X. bis X II . Jahrhundertes in die 

Burg Alt·Sternberg (WefifaJen 4 1); die Oberfläche hat einen Durchmcffer von ca. 40 fi, 

ill: von einem Graben umgeben, hat eine lll1(ci (enförmige Vorburg mit Graben \md 
mehrere Vorwerke, zeigt aber nirgends eine Spur von Mauerwerk. 

", v ".,1. , Zei.reh •. d. hinc,_ V~r~;Il' rür Niede.raoh.r" ... 87<>' G,undrir. aur Tar. VIII . 
_, Ver,l. : COIIA ~ ... M. Die WaHb"" .", Land~hr= und alten Schanzu d .... R., i",,,nlll 1x, i,h , Wi" .)':"J",,_ A ... 'alen 

d. V".eins r. utTauifch" Altc.tllum, kunde 11 . G"rchicht~fotfch"nli: . 879. S. H3· 
") VeTrl. eb<:ndar . 
.0, Ver,l. cbcndar. 
Oll Xii"', .. citi,t : HÖLl"~"A"", )" Lclc.hmtc.ruchungen. die K,i"l:o de. R öm •• ""tl ~· .. "hn. fu"' ;" die l",r"n ilj'"n~s. 

,p."ier.n der Germanen. S~tM.n "nd du rp~t.n Miltclahc~ b.a. Münde. 1878. 
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&dbul'ien. 

Diefe noch allenthalben in Deutrehland erhaltenen Erdwerke , deren An2ahl 
keine geringe in, waren nun mit Holz ausgebaut, deffen Anordnung wir uns nach 
den Mittheilungen der Schriftfleller jener Zeit leicht im Geiflc ergänzen können; 
denn Colche Erdburgen wurden ja bis in das XII. Jahrhundert noch errichtet und 
waren im XIII. noch nicht aufser Gebrauch. Eine Befchreibung der Burg Merchem 
bei Dix:muyden (Flandern) in uns in der Aufzeichnung des Lebens des feligen Bifcho(<; 
Jollan1tt'S von T erouenne erhalten 4,), der 1130 flarb, die 70hmm de Collnndio hinter~ 
laffen hat. Der Rifchof beCuchte dort um das Jah r tI 15 die neben der Kirche fiehende 
Burg, welche der Belitzer , viele Jahre zuvor nach der Gewohnheit des Landes« er
baut hatte und welche fehr hoch war. Es wird als Sitte der Reicheren und Vor. 
nehmeren diefer Gegend bezeichnet. ~ welche vorzugsweife mit dem Kampfe fich 
befchäftigen, dars fie, damit fie vor ihren Feinden getichert find und ihre Standes4 
geno{fen befiegelt, die Untergebenen unterdrücken können \: , einen Wall von Erde 
aufCchütten und mit einem tiefen und breiten Graben umgeben. Den oberften U) Rand 
des Walles bekleiden fie mit einem fen gefugten Zaune aus gefpaltenen Hölzern, 
der mit Thürmen verftärkt ift, die im Kreife angeordnet fi nd . In der Mitte des 
Zaunes erbauen fie ein Haus oder Burg 4.4), von der fie Alles über(ehen können. 
Der Zugang ift nur durch eine Brücke möglich, welche auf 2 bis 3 Pfeilern VOm 

äu(seren Grabenrande hoch über den Graben weg zur Höhe des Walles und zur 
]Jforte lich erhebt. 

Wir verdanken diefe Befchreibung der Thatfache, dafs die Brücke zu Merchem , 
welche SO Fufs über der Grabenfohle fchwebte , zufammenftürzte, als eine grofse 
Menfchenmenge flch aus AnlaCs der Anwefenheit des Bifchofs mit diefem darauf 
befand. 

So vergänglich die einzelnen Bauten waren , Co lange dauerte doch die Bau • 
weife. [n folcher Art waren fogar noch die Burgen des deutCchen Ordens in 
PreuCsen bis zur Mitte des XIV, Jahrhundertes errichtet, obwohl der O rden dafelbrt 
bereits im XIII. Jahrhundert begonnen hatte, fteinerne Burgen zu bauen. 

D iefe preufsifchen Erdburgen bellehen aus einer etwa 2 m über den Boden er~ 

höhten, quadratifchen Plattform von etwa 10 m Seiten länge , 7.U deren Herllellung 
man, wo es anging, natürliche Kuppen verwandte, deren obere Spitze man abtrug, 
um die Plattform zU verbreitern, und Utll deren Rand man einen kleinen Erdwall 
machte. An diefes Kernwerk der Befeftigung fchlofTen fich andere, niedrige Wall~ 

linien an, die entweder I von Gräben getrennt , das erftere ganz umgaben oder nur 
nach einer Seite hin fleh anlehnten, je nachdem das Terrain ,dies bedingte. D iefe 
Vorwerke find meift von einem davor gelegenen Verhaue (Hackelwerk, Gebück, 
Haag) umgeben. 

Als Befuitig ung der ehemaligen Verwendung des Holzes finden fich auch mit~ 

unter, wo eine Burg verbrannt Ht, Kohlenrefte des verbrannten Paliffadenuunes. So 
an der Wallburg zu Dargen (Kreis Fifchhaufen) längs des ganzen oberen Randes U ) . 

U) Ve!,&l.: BoI.I.AND~ S. J. Ada SaH(/",.,' .... ,",uu"d; /"",. 11. p.g. 1\19. _ Wieder "hg.druckl in, Cu,."" • . •. 0., 
8<1. ' . S. ]]. 

U) la J'oI,a. .i~r ~ctb.eilc!ell (.lfehen U.be,r.:tzuag ift .\>do die r.Jrche Aq-abe .. erbreilet ..... rde .. , dar. die .... 
P.litrade"Qlln am Ful.e deI WaU", roch btlilodc . 

.. \ »-_ "", .'·UfH. - Kift,/n- iibmdlt : ci .. Block""u, ode. nei .. ern.n Thu",.. . 
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Unfere Lefer aus den Kreifen der Architekten würden um; ohne Zweifel wen ig 
dankbar fein , wenn wir diefe Erdburgen noch eingehender behandeln würden, (0 

interefT.1.nt diefes Thema auch ifi:. Wir verweifen daher jene Collegen, welche fleh 
befonders dafUr intcreHieren, allf die citirten Quellen und Kuh/er 's Bearbeitung diefes 
Gcgenf1:andes, den wir nUT eben berühren m\lffien, weil diefe Erdwerke doch die 
Grundlage des monumentalen mittelalterlichen JJurgenbaucs bilden. Die germanifche 
Bauwei(c aus Holz machte unter dem Einflu fTc der römi fchen zuerfi bei jenen ger
manifchen Stämmen dem Steinbau Platz , die nach Süden gewgen waren. Gothen 
und Langobarden hatten in Italien den Steinbau nicht blors gelernt, fondern auch 
in umfaffcnder \\"ci fe ausgeübt, eben fo die Wellgothen in Südfrankreich und 
Spanien. ]m nördlichen Frankreich und an beiden Ufern des Rheins hatten die 
Franken ebenfalls mit ihrem Steinbau an die Thätigkeit der Römer angeknüpft. Im 
übrigen Deutfcblalld aber wurde er nur langfam und nur unter dem EinfluITc der 
Kirche , nl fo anknüpfend an Italien , heimifch. IndelTen war im Laufe des X. Jahr
hundertes in Sachfen mancher fl:einerne Kirchenbau entllanden ; im XI. Jahrhundert 
\\'ar der Steinbau fur Kirchen allenthalben Regel geworden und fand nach und nach 
auch im Profanbau Eingang. W ir wilTen , dafs, wo in fpäterer Zeit noch Burgen 
der alten Bauweife erhalten geblieben waren oder wo man überhaupt PalilTaden ver
wendete, die Nothwendigkeit häufiger Erneuerung fleh als Uebcliland geltend machte, 
und fo mag man da und dort des Holzbaues fa tt geworden und defshalb darauf ein· 
gegangen fein, an Stelle der Palif(adenreihen und hölzcrncn T hürrne nach und nach 
fteinerne M,luern lind Thürme 7.U fetr.ell, die ni cht blofs im Friedcn weniger ver· 
gänglich waren , fondern auch im Kriege dem Feuer widerfianden, d urch welches 
der Feind die Befelligungen zu zerftören fuchte. Wie und wann !ich dicfc Wandelung 
vo llzog, läm fich kaum Ilachweifen: jedenfalls gefchah es nur (ehr lallgfam und all
mählich, in Frankreich U) früher als in Deutfchland, hier jedenfalls g leichr.eitig mit 
der Einfuhrung fteinerner Befelligungen auch im Städtcbau, und fo mag in der That 
manche Burg erhebliche Mauerrefl:e des XI. Jah rhundertes zeigen. V-laren es ja doch 
die grofsen Kämpfe zwifchen Königthum und Feudal-Herrfehaft, welche den Burgen 
eine andere Bedeutung gaben lind den Burgherrn , der fleh nun gewöhnte, feine 
Burg als fe in Eigenthum zu betrachten, die er feither nur als Lehen an fehen durfte, 
veranlafft haben mochten , derfelben mehr Aufmerkfamkeit zuzuwenden, wie er ja 
auch, da nun nicht mehr unbed ingt auf das Zufammellwirken mit d em Nachbarn ge· 
rechnet werden konnte, fondem jeder fich auch gegen diefen fchüt1.en muffie, nun · 
mehr rafche Ueberfall e zu furchten lind auf gröfsere Feftigkeit zu fehen hatte. 

Wenn wir fo auch in einer Reihe von Burgen Theile finden, die dem Xl. Jahr. 
hundert angehören , fo dürfte es doch fehwer fallen, gan:te Burgen zu bezeichnen, 
die in ihrer Gefammterfcheinung charakterH'tifch fur das XI. Jahrhundert find, da 
fich nur bei wenigen der monumentale Umbau oder der monumentale Neubau im 
XI. Jahrhundert vollfländig vollzogen haben dürfte, ohne dafs , wo dies etwa ~er 

Fall war , in fpäterer Zeit veränderte Bedürfni(fe wieder einen Umbau oder wefcnt. 
liehe Erweiterungen veranlam hätten. 

d) A •• I (,,,,,,,ord nennt Im : ,,,/,kM.i,., Oll ,.,,'{lm'NÜ ",,,.( /rh/ar Ü· al, rolch~" Steinbau "OUt Jah r lOH die Bml!' 
Dt< PltjJit Cn' ... 'u,1t (I . AuA ., S. ))1 u. Al - In ncll.rehJand habe .. wi. lH>i \'ilbt.1 aur ~i .. c . Ir!r~l der Nldda e ine.. ~,) II\ 

boIroelI H Ü,Jd .. on re ' " DurdrrQcIT~r, der .. "'" einem l to_ brc;tea VOII."dc und 18. b<c;'~" ('; . ,,"" .. u"'l:cbc n 1ft. Der . Spin • 
.... 11. ""'. 1ft "011 cl ..... Mauer mit n.~ Thij......,,, u"'J:cbu, in"emalb ""lcMr R~fle .. ~rfchiedc"et Gebäude n.hen, und noch 
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. A.lIelle 
Stünbllrl·n 

Dtlltrchlud.: 

Rüde.heim. 

Am bellen noch läfft fich der Charakter der älteften Steinburgen Deutfchlands 
an jenen heiden Burgen verfolgen, die in Rüdesheim am unteren E nde der Stadt 
neben einander nehen, allerdings aber auch nicht in urfprünglicher Gellalt erhalten 
find" i). Es in: die Oberburg und die Niederburg , deren GrundrilTe (im Mafsllabe 
von 1: 2000) in Fig. 134.8) gegeben find, wo-
bei wir die beiden GrundrilTe annähernd fo Fig. 13· 

neben einander geftellt haben, wie die Burgen 
in Wirklichkeit flehen. \-\fir glauben uns nicht 
zu irren , wenn wir annehmen , dafs zu der 
Zeit, als beide Burgen errichtet wurden, das 
Rheinbett noch breiter war, als heute, (0 da(s 
es die Niederburg , die heute ganz trocken 
fleht, noch umfaffte und diefe fomit als eine 
'Waffcrburg zu betrachten in, der man nur in 
Kähnen nahen konnte, wenn nicht etwa eine 
Brücke vom Lande aus zum Eingang flihrte, 
die jedenfalls fo eingerichtet war , dafs im 
Falle eines Angriffes ein Theil derfelben leicht 
abgebrochen werden konnte. 

Die Niederburg hatte, weil fie im WalTer 
fl:and, ' keinen Graben. Es in eine nicht voll· 
nändig quadratifche Anlage. Noch läfft fich 
erkennen, .dafs ehemals nur eine Ctarke Mauer 
die UmfalTung bildete und ein Thurm in der 
nordweftlichen Ecke neben dem Eingange 
ftand. Nun ift der Bau eben . nur in einer 

Grundritre der Ober· uni! ~ieder_burg 

~u RUdesheilll 41). 
I/HOl! n. Cr. 

Umgefialtung erhalten, die wir dem Ende des XII. Jahrhundertes zufchreiben möchten 
und von der unten eingehend wird gehandelt werden. Da ift es denn (ehr fchwer 
zu beweifen, was urfprünglich vorhanden war. Für uns ifi mafsgebend , dafs ohne 
einen Haupuhunn eine Burg des XI. J!lhrhundertes überhaupt gar ni.cht denkbar ift, 
und fo glauben wir annehmen zu müIYen, dafs der Mittelthurm, der jetzt noch vor. 
handen in, fchon de r Anlage des Xl. Jahrhundertes angehört, felbll wenn er etwa, 
wie v . CoJlotlj"nt meint, in feiner jet7.igel\ E rfcheinung jünger ifl. Wenn dagegen 
der letztgenannte Autor annimmt, dafs an der jetzt offenen Südoftecke ein ähnlicher 
Thurm gefianden habe, wie der noch flehende der Nordweftecke, fo fehen wir dafur 
keinen zwingenden Grund, weil auch die beiden anderen Ecken keine Thürme haben 
und vielleicht der vorhandene, da er den Eingang deckt , als einzig vorhanden be. 
trachtet werden darf. Das Rheinufer war auf keinen Fall lieh flets gleich bleibend. 
Wenn wir al(o eine gerade Lin ie in- unferem Grundriffe als Rheinufer gezeichnet 
haben, [0 iJl die fe als fehr wechfelnd zu denken. 
J.. Auf .keinen Fall aber ging der Rhein bis zur Oberburg; die fe lag vielmehr, 
wie der ringsum laufende Graben beweist, voUftändig auf fef1:em trockenem Lande. 
Von djefer Oberburg il1 allerdings heute über der Erde auch nichts mehr zu fehen, 
als der Thurm, an welchen eine moderne Villa angebaut ift ; aber unter der Erde 

' T) A,,( ... hm. "nd Bc:rchn:lbIlßK von A. 11. C .. A .... p .. in: C~nlr.lbl . d. Bun . ... 1886, S. )01, 310 - und da nach ill : 
Annalu d. Vetd ... r. nalr.lli(ch .. Allcrtbllmskllndc ... Cdcbicbufo,(chIlßI, Bel . XX., S . .. 11. /1". 

U) N ach , 11. C .. A ... /' .... 
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ift noch der ganze Graben erhalten, der, noch vor Kurzem ganz offen, feit einigen 
Jahrzehnten überwölbt, als Lagerkeller für herrliche Rheinweine dient. Auch in im 
Mu(eum zu Wiesbaden cin wohl im XVII. Jahrhundert angefertigtes Modelt vor· 
handen. das trotz mancher fpäterer Bauten, die daran {lchtbar find, doch noch die 
a1te Erfcheinung zeigt. Diefe Oberburg ift eine richtige Uloln. Die UmfaITungs. 
mauer, nahezu ein Quadrat von ca. 30 In Seitenlänge , umfchlief.<.;t ein etwas über 
die äu(sere Fläche erhobenes Terrain, das wohl udprUnglich 1,& bis 2.(} m Erhöhung 
gehabt haben dürfte; an Stelle des Walles umgicbt die Mauer dicre TerraITe. Der 
ringsum laufende Graben hat verfchicdene Breite, durchCchnittlich 10 m. Die Brücke 
befand (jch auf der a!lreite . Nicht ganz in der Mitte der Terraffc, vielmehr etwas 
gegen Weften gefchoben. !leht der Thurm. Unmittelbar an denfelben lehnten (jeh 
von drei Seiten gewölbte Gebäude. die wohl eine Plattform trugen. Eine Mauer 
davor umCchlofs noch einen inneren Hof. So dürfte {ich dieCe Burg dargefl:ellt haben , 
wie unfer Reconftructions·Verfuch in Fig. 14 (je zeigt. 

Handbuch der Arclo.iteklur. 11. 4, a. 4 
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.9- Wir haben eine Reihe von Reconftructions-Verfuchen zu geben. Es [ei daher 
){e~~:~:~~~DS' ge!l:attet, bei diefem edlen Einiges zu ragen, was auch fur alle anderen Geltung 

hat. Alle diefe Verfuche, ob {je vom VerfalTer diefer Zeilen ausgehen oder von 
Anderen, fand Hypothefen, und die verehrten Lefer wollen fie als (olehe aufnehmen: 
fie wollen zwifchcn felehen Hypothefen und Aufnahmen des beftehenden Zuftandes 
forgfalti g unterCcheiden. Der VerfalTer verfaumt nie, anzugeben , welche Quellen er 
ben~tzt hat, wo die Aufnahmen des betreffenden Zufiandes zu finden fmd, nach 
denen er gearbeitet hat, und wer beurtheilen will, was er dazu gegeben, verfciume 
ja nicht, diefe Originalquellen zu vergleichen. Wo eigene abweichende Aufnahmen 
zu Grunde liegen, wird dies allenthalben bemerkt. Man mag über die Bedeutung 
lind den Werth folcher Reflaurations·Verfuche verfchiedener Anficht fein. That
fachlich hat man dem VerfalTer des '1> Dictioltnair~ raifollne de l'a1'dtit~ctur~ frallfai/e 
du X/e alt XV/t l ied e" vorgeworfen, dafs er feiner Phantafie zu vielen Spielraum 
gewährt habe. Sicher mit Unrechtj denn nirgends hat er feine , Phantafien " als 
Aufnahmen eines beftehenden Zuftandes gegeben. Es ift a1fo Sache deffen, w~lcher 
feine Arbeit benutzen will, zu unterfuchen , wie weit er darin gehen darf, und· wer 
auf Grund befferer Quellen oder auch abweichender Anfchauungen andere Hypothefen 
aufllellen will, wird durch Viol!et-Ie-Duc's Arbeit darin nicht befchränkt fein. Er 
hat, und dies hat auch der Verfaffer gegenwärtiger Zeilen verfucht, aufser den Auf
nahmen des verllümmelten Zuftandes Alles benutzt, was an andere~ gleich1;eitigen 
'Bauwerken, die dem gleichen Zwecke dienten , fich in befferem Zuftande erhalten 
hat, von dem alfo angenommen werden darf, dafs es zu jener Zeit Regel war ; denn, 
wenn auch jedes Bauwerk ein Individuum i!t, fo gehört es doch einer Claffe und 
Familie an, die ihre gemeinfamen Eigenthümlichkeiten hatte, gerade fo gut, wie die 
C1affen und Familien des Thierreiches, und wenn wir wiffen , dafs gewiffe Infecten 
fechs Beine haben, fo dürfen wir annehmen, dafs auch jene urfprünglich fechs Beine 
hatten, die wir getrocknet und eines Theiles ihrer Beine beraubt mit noch dreien 
im Kaften einer Naturalien-Sammlung finden. Wir werden keine befolldere Hoch
achtung vor der Kritik derer haben, welche von uns noch den Beweis verlangen, 
dafs diefe vorliegenden Exemplare nicht überhaupt von jeher nur drei Beine hatten. 
Gerade fo ift es bei den Bauwerken, wenn wir uns auch eben fo, wie die Natur
forfcher, mit der Behauptung, dafs es urfprünglich feehs waren, auf beffer erhaltene 
Exemplare werden ftützen müffen. Wer nun aber . weil einmal die Infeeten feines 
Kafiens nur noch drei Bein,e haben , lieh mit diefer Thatfache begnügen und nicht 
weiter darum kümmern wollte, wie Ge urfprünglich waren, wird, wenn er lehrend 
auftreten fall, wie dies die Aufgabe des Verfaffers ift , kaum feinen Lefern einen 
richtigen Begriff von der Infectenwelt beibringen, und ebel~ fo ift es nöthig, wenn 
man die Bedeutung der erhaltenen Ueberrefte richtig würdigen und von der Baukunf1: 
der Vorzeit eine richtige Anfchauung haben will , bei jedem Bauwerke <Jas zu er
gänzen, was heute fehlt. Sollte dabei ein Irrthum unterlaufen , fo möge ihn dn 
llnderer verheffern. 

'0. 
Bur, thilrme, 
Plat tforme n, 

Diche,. 

Als befonders charakteriftifch tritt uns bei der Oberburg zu Rüdesheim die 
Form des Thurmes H) entgegen. Er mag allerdings urfpTÜnglich etwas niedriger 
gewefen fein. Die Verjüngung des Aeufseren findet Gch bei fpäteren Bauten nicht ; 

U) Wir vermeiden abfiehdich den Au.drud : ,Bergfried ., welchen man neuerdin,. ru, {olche Thürme ahne ß elechtigllni 
a" .... endet. (\'er,l , Kap. 9.) 
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(te dürfte a1fo in diefer Weife der älteren Zeit angehören, Ocr Thurm der Nieder
burg dürfte ähn li ch gewefen fein. Wie zu allen ähnl ichen Thürmen, führte auch zu 
diefem keine Thür im Erdgefchofsj vielmehr war die Thür fo hoch, da(s man zu 
ihr nur mittels einer Leiter oder eines herabgelafrencn Strickes gelangen konnte. Der 
Eingang. den wir in Fig. 14 gezeichnet haben, in aber, wenn auch alt, {o doch nicht 
der urfprünglichc, der vielmehr an der entgegengefetzten Seite, noch höher gelegen, 
(ich vorfindet. Charakteriftifch in die Fenftcrlofigkeit, durch welche die Sicherheit ge
mehrt wird, behagl iches Wohnen aber geradezu ausgefchloffen erfchcint. Das Geruhl 
der Sicherheit war das einzig Behagliche, das ein (eicher Bau den Infaffen geWährte i 
denri in der That dürfte es mit den Mitteln jener Zeit kaum möglich gewefen fe in , 
ohne grofse Opfer eine folehe Burg mit Gewalt zu nehmen. Wir haben zwar keine 
Belege dafür. dafs damals fchon Zugbrücken in Verwendung waren. Wir können 
uns jedoch nicht denken, dafs die ganze Brücke, welche ZUIll Eingang fllhrte, !labil 
gewefen fei i wenn nicht in der Weife der fpäteren Zugbrücken confl:rui rt, mufs ein 
Thei) mit einer in anderer \;Veife zu handhabenden Conftruction ver fehen gewefen 
fein, welche eine augenblickliche Unterbrechung ermöglichte. War diefe Unter
brechung hergeftellt , vielleicht die ganze Brücke entfernt, fo war es nicht anders 
möglich, an die Mauer zu gelangen, als durch die AusH.i1Iung eines Thcilcs des 
Grabens, welche unter den \'Vurfgefchoffen der auf der Maucr fl:ehendCIl Vertheidiger 
gefchehen murrte. War trotz deren Thätigkeit eine folche Ucbcrdämmung her
gefleHt, fo konnte nun der Widder gegen die Mauer geruhrt werden; es konn te der 
Verfuch gemacht werden, fie mit Brechftangen 7.U zerftören, fie zu untergraben, oder 
es konnten Leitern angefetzt werden, fie zu erfteigen, oder hölzerne Thürme, welche 
höher als die Mauer waren (Bercfrite) , konnten dagegen ge fchoben werden, von 
denen man auf die Mauern herabll:eigen und mit den Vertheidigcrll handgemein 
werden konnte. Hatte die Mauer Thürmt!, fo bildete jeder derfelben einen Abfchnitt 
und ein befonderes Vertheidigungswerk, das erfl: ge1l:ürmt und genommen werden 
muffie, bevor der Feind im Befitze der Mauer war. Hatte er letzteres erreicht, fo 
fiand er vor einer zweiten Mauer, die ebenfalls wieder genommen werden Illuffie, 
bis er fleh dem Thunne gegenüber befand, deffen Höhe ihn feInver crfteiglich machte, 
deffen dicke Mauern fchwer zu zerflören oder umzuwerfen waren. Vlar er in das 
lnnere deffelben gelangt, fo hatte er eben nur ein Stockwerk innc. Jedes derfelben, 
höchflens durch eine enge Treppe in der Mauer , wie in unferern Falle, oder, wie 
meift, durch ein Loch im Fufs boden und eine Leiter zugänglich, mume befonders 
erobert werden , und fo gehörte einer fdbfl: kleinen, aber cntfchloffenen Befatzung 
gegenüber eine nicht geringe Ausdauer und Tapferkei t dazu, eine folche Burg wirklich 
zu erobern. Mein mufne man !ich begnügen, fie fo lange einzufchliefsen, bis die 
Befatzung durch Hunger oder andere Zwangslagen zur Ergebung genöthigt war. 
Wohl verwendete man auch Wurfapparate gegen die Mauer; aber diete hatten weder 
die Treffficherheit, noch die Kraft unferer heutigen Gefchütze. Die Befat1.ung, welche 
fo1che auf den Plattformen der Burgen aufftellte, konnte damit den ungedeckten 
Angreifern und ihren proviforifchen Werken gegenüber weit mehr erreichen , als 
diefe gegen die' marfive Burg. Defshalb gehörten folche Plattformen nets zum Ver
theidigungs-Apparat jeder Burg. Insbefondere hatten alle Thürme zu oberft ihre 
TerralTe, und wenn wir uns irgend eine Burg in gutem Vertheidigungszufl:and denken. 
müffen wir uns auf allen Theilen, die vertheidigt werden konnten lind follten, folehe 
von Zinnen umgebene Plattformen denken, auf denen die Vertheidiger ßch frei be-

d 
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wegen konnten, auf denen zudem die Wurfapparate fianden. Aber diefe Plattformen 
waren fehwer wafferdicht zu erhalten, und ' wo die Materialien nicht ganz vor
züglich waren, der Vem'itterung in hohem Grade preisgegeben. Defshalb fetzte 
man allenthalben, wo das Klima es gebot, Dächer darauf, welche flch leicht ent_ 
fernen liefsen, wenn die Noth es erforderte. 

Die gewöhnliche Erfcheinung einer Burg zeigt uns daher allenthalben im Norden 
jene [pitzen Dächer, die uns an wohl erhaltenen Burgen noch erfreuen und die allein 
deren dauernde E rhaltung gefichert haben und ferner fichern können. Wir haben 
daher auch nur ausnahmsweife bei einzelnen der hier folgenden Reconftructions
Verfuche deutfcher Burgen die Dächer weggelaffen, obwohl diefelben zur wehrhaften 
Erfcheimmg durchaus nicht gehören . 

Eine eben folche lWola wie die Oberburg war aber auch urfprünglich die 
Niederburg, und die Thatfache, dafs hier deren zwei fo unmittelbar beifammen fiehen, 
beweist zur Genüge, wie grofs ehemals die Anzahl foIcher kleiner Burgen gewefen 
fein mufs, die mit ihrer kleinen Befatzung eben doch vereinzelt nur wenig leiften 
konnten. Diefe iJllotar bildeten gewiffermafsen die letzten Ausläufer des Lehens
wefens. In ihnen fars der einzelne Lehensmann , welcher mit wenigen Raffen und 
Reifigen Heeresfolge zu leifien hatte. Die gröfseren Dynaften, die Grafen, hatten 
gröfsere Burgen nöthig, und wo förmlicher Hof gehalten werden follte , wie fchoil 
in den Burgen der Herzoge, da waren ganz andere Einrichtungen nöthig , als fie 
eine folche Mota gewährte. Allerdings haben wir in unferer Reconfiruction nur 
eben die monumentalen Theile der Oberburg gezeichnet. Das Modell des XVII. Jahr
hundertes zeigt uns faft den ganzen leeren Raum von Holzbauten eingenommen; 
insbefondere der Raum zwifchen den beiden Mauern der Nord- und OfHeite war 
überdacht. Da er eine Breite von 6 und 7 m hatte, fo mögen fchon im XI. Jahr
hundert einzelne Holzgebäude dort geftanden haben, in denen Thiere und Menfchen • . 
denen es auf befondere Wohnlichkeit ihrer Räume allerdings auch nicht ankommen 
durfte, Unterkunft fanden. Auch in der Niederburg war wohl kaum der ganze Hof 
frei, fondern hölzerne Bauten dürften einen Theil deffeJben eingenommen haben. 

Ei"ne fehr merkwürdige monumentale Mota ift die fog. Pfalz 
zu Egisheim im Ober-Elfafs (Fig. 15 SO). Eine hohe achteckige 
Quadermauer von 13 m Länge jeder Seite fieht heute noch auf 
8 bis 9 m Höhe i der Graben, welcher fie rings umgab, ift zu
gefchüttet; ehen fo ifi vor einigen Jahrzehnten der achteckige 
Thurm abgetragen worden. welcher genau im Mittelpunkte der 
Anlage fiand. Das Quaderwerk mit Buckeln an der Umfaffungs. 
mauer deutet im Allgemeinen auf das XII. Jahrhundert ; indeffen 
läfft fich weder fagen, welches das erfie Beif piel der Buckel
quader ift, noch behaupten, dafs diefe Bauweife auf das genannte 
Jahrhundert f(ch befchränke. Nehmen wir aber felbft an I dafs 
wir hier eines der ältefien Beifpiele des Buckelquaderbaues vor 
uns haben und dars er in das Xl Jahrhundert feHlt, fo können 

Grundrifs der 
~Pfab. 

zu Egisheim U). 

lhooo n. Gr. 

wir doch in der Anlage diefer Tidburg nur eine Reminiscenz an eine ältere An
lage erkennen. An Stell€: dierer Steinburg ftand ehemals ein Wall mit Paliffaden 

1;0) Ve.&!., N.uItBR, J. D ie Bu.&.n in EI(ar •. Lothringen. Straf.burg .8S6. Heft ~. S. 6 u. BI. J. 

lil) Nach chendaf., B1. 3. 
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und hölzernem Blockhaus in der Mitte, das der Herr oder. vielleicht richtiger aus
gedruckt. der Befehlshaber der kleinen Burg bewohnte , während im inneren Hofe 
Baracken fUf die Befatzung und deren Pferde errichtet worden fein mögen. Wanll 
der Umbau erfolgte, ift a1fo nicht fehr bedeutungsvoll. Als der Thurm an Stelle 
des Blockhaufes getreten, an Stelle des Walles die hohe Mauer, mögen, an letztere 
angelehnt, hölzerne Gebäude rings im Kreife herum gefianden haben , fo dars nur 
eben ein fehmaler Streifen Hofes rings um den Thunn fre i blieb. 

Betrachten wir die Kampfesweife jener Tage, [0 handelte es Geh 7.111ct1.t doch 
immer um ein Zufammentreffen VOll Mann gegen Mann. Es handelte flch auch bei 
einer Belagerung, die mit einem Sturm enden muffte I um den Kampf. Letzterer 
kon nte nicht durch die Befeftigung unmöglich gemacht werden j es follten eben 
defshalb ftir den Vertheidiger die Bedingungen fo günftig, als immer möglich, H.ir 
den Angreifer fo ungünftig I als es anging I gefte llt werden. Da war nun ein Wall 
mit einer Böfchung von etwa 45 Grad, wenn er noch mit Gras oder etwa mi t 
Ginfter bewachfen war, ein nicht zu unterfehätzendes Hindernifs rur den Angreifer, 
der ihn erklimmen follte, um oben hinter einer feilen Bruftwchr von llalifTaden auf 
feItern Boden den Gegner zu treffen. mit welchem er handgemein werden follte. 
Stand ihm dagegen eine noch (0 hohe Mauer entgegen, (0 handelte es lieh nur 
darum, genügend lange Leitern herbeizufchaffen und diefe gehörig reft: zu fteHen, 
(0 dars auf denfelben die Mauer erflicgen und auf deren Krone der Kampf 
gerucht werden konnte, Es war daher nothwendig I Alles zu thun, was das Auf
fleHen der Leitern erfchwerell konnte. Dazu di enten auch die Buekelquadern vor
trefflich, indem fie verhinderten, die Leitern an der Mauer empor zu fchicben, und 
man hat deren Entftehung um fo mehr aus die fe rn Grunde ableiten wollen, als fie 
ausfchliefslich in der KriegsbaukunIl: vorkommen. Sie geben zudem der Erfchcinung 
der Bauwerke eine gewifTe Kraft, die entfchieden dem Charakter der Kriegsbaukunfi. 

entfpricht. 
Die Entfiehung dürfte indefTen doch einell rein technifchen Grund haben. Beim 

Uebergang vom Erd. zu m Steinbau war es nöthig, l1att der einfachen Unterthanell , 
welche die Erdbewegung beforgen konnten , gefehulte Handwerker, Maurer und Stein
hauer, zu verwenden , deren Arbeit bezahlt werden murrte. Das war eine theuere 
Sache, die möglichfl erl eichtert werden follte. Der Quaderbau befonders, welcher 
allerdings dem Widder beffer widerfiand und die Untergrabung fchwieriger machte, 
als der Brockenbau aus Bruchfteinen, verlangte ziemlich grofse Blöcke ; da muffte 
es denn als eine vortheilhafte Erfparung angefel1en werden, nur die Ränder der 
Steine zu befchlagen, deren Mitte aber zu belaffen, wie fle aus dem Bruche kamen, 
lind damit eine nicht unbedingt nöthige Steinhauerarbeit zu unterlafTeIl . ,"":ire die 
Rucklicht auf die Sturmleitern das Mafsgebende gewefen, fo würde man nicht die 
Buckelquader an Stellen verwendet haben, an denen nie eine Leiter angelegt werden 

konnte. 
Im weiteren Fortgange unferer Betrachtung begegnen uns nun Burgen von 

jeder GrÖfse. Urfprünglich war auch bei diefen gröfsercll die Bauweife keine andere, 
als bei den Mota~. Viclld·/t -Duc fuhrt uns die Burg Arques bei Dieppe !i f) vor, die 
er dem XI. Jahrhundert zufchreibt. worin wir ihm bezüglich der ganzen Anlage gern 
zuftimmen. Die einzelnen Bauten allerdings mögen, fo wie er fie wiedergegeben 

~tl Ver,!. VIOI,.I,. ~T· I,.II: · Out:, :1.. :1., 0 ., Bd. 4. S. i59 u. 1'. - ferner : CIAIl t;;, a . a. 0 ., Bd. I, S. ,&611. Ir. 
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Querfchnitt der Bur; Arqucs U). 

hat, grofsentheils in das XII . Jahrhundert fallen. Der Grundrifs in Fig. 16 (8) itl, 
wie alle unfere Gefammtgrundriffe von Burgen, in g leichem Mafs fl.."\bc, wie die Rüdes· 
heimer Motal! gezeichnet (1: 2000), (o dars <llfo das GrÖfsenvcrhältnif.<; fofort in die 
Augen fpringt. Die Bauart der oben gefchilderten Erdburgen tritt hier aber, auf 
eine g rofse Anlage angewandt, uns noch voUfiändig entgegen. 

Zu Forsen eines Bergabhangts S, VQn ihm jedoch durch eineIl Eiofchnilt gel rennt , der uns lU 

m!ichtig erCcheint, 1111\ ihn fUr kll nfllich halten zu kön nen, Ivie bei anderen Burgen, zeigl flch tine oblonge, 
von SUden nach Norden abfallende Turaffc, welche rings von einem tiefen Gnben und einem hohen 
Walle J) E F G N vor demfelben umgeben in. Der Rand der TerraITc felbn in wohl fp!lter \ '00 einer 
hohen Mauer umfchloffen worden , die durch eine Antahl Thllrme unterbrochen iI\. Da der BergrUcken 
nicht blors aus lofer Erde heiland, fonde rn aus ferlem Felsgefiein, fo iI\ der Graben 0 tU grofsem Thdle 
aus dem Fd(en gehauen, Innerhalb des Grabens zieht fich nocb ein in den Felfen gehauener Gang rings 11111 

die ganze Burg, Das Profil in Fig. 17 U ) !lUcht die(e Anlage k lar. Zu F(l(sen der Burg zieht f,ch, VOll tier 
Maner (; 11 J K L)1l N unferes Planes umgeben, eine kleine Orlfeh",fl von einem Bache Q nus .110 Fuf~e 

du Burgfelfens t.urn Walle empor. Jenfeits des Ua.ches find feuchte Wieren R. Eine Suarse (uhrt \'on 
SUdonen nach Nordweflen durch diefe Ortfcllafl hindurch ; nördlich von derfelben kreuzt fieh eine Reihe 
von Strafsen , von denen die durch den Einrchnitl fuhrende Stta rS<.' PP ebell fo vollflindig \'om Burg. 
walle beherrfcht wird . wie die durch den Flecken ziehende 11 L. Ocr Eingang zUr BUf" in bei /), vor 
demrelbcn ein Vorwerk CU), von dem aus eine Brl1cke nach der Wallkrone hei J) gefUhrt war, von wo 
a us dann rier \Veg bergabwärts am Thunne ,1/ vor1lber nach der Strnr~ P fllhrte. Der H:mptlhurm A 
ift t.u einem förmlichen Gebäude entwickelt, das in feinem Inneren einen betrnchtlichen Raum zum Wohnen 
gewiihrte, da ein M.1Iln von der Stellung, wie fie der Inhaber einer r<.llchen Burg hatte, trotz :.l1er lle· 
(cheidenheit doch mehr BedUrfniffe hatte, als der Inhaber eine r der JlI()lat von RUdeshcim. WII.5 bei 
diefer Burg befonders zu beachten in, ift die Th.tfacht, dafs fie noell einen t.weitell Eingang F auf der 
entgegengefet!!en Seite hatte, der nur nach der Schlucht auf der Sudfcite tier Burg fuh rte. Es ma .. dies 
ein \Veg tur flllcht oder ein Au5faU .... cg gcwcfen fein; denn die Seite, von welcher natllrgemäfs de r 
eigentliche Angriff zu erwarten war, war doch immer die Nordfc:itc:. 

Die TerraITe felbn war durch cine Quermauer in zwei Theile getheilt, fo durs , wenn etwa der 
Eingang bei D vom Feinde ertwungen war, derfelbe noch nicht t.um H.upttheile der Burg, dem Thurmc A, 

~I) Nach : VioJlll.J,_P,.c,~. a. 0., Bd. 3, S. '0, " , 15. 
~) Daß"c!~ gehÖfI 'w~, crft d~m XV. }~hrhundefl an. Vlollct.k·D" c meinl, <1,,[. der Wall urfprüllillich ~ inrath .,..,,1 

die Bur.: Unlz<>gen habe, d. r. tf alro "icht {chon im Xl. und XU. };ohrhundc.t eine .. Vorg511i'e r i'chbt h~\)t,. VOll dort au. 
in auch die perfpecti .. ifche Anficht (F',. 18) genomlllO". 
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Fig. 18. 

Burg Arques bei Dieppe im urfprüngl ichen Zullande. 
(Von Norden aus gt fchen .) 

Reconftrvdion '<'On Vio/{II.1,.D"c'Aj. 
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gelangen konnte. Die Plattform, insbefOlldere der niedrige Theil 1J.ei 1ft en thielt nun noch eine Reihe aU5 
H olz; ausgefUh rler Bauten , 11ie: nach Bedarf da. und don hingenel1l worden waren und in denen Men rclH~n . 

T hiere und Vorr:ilhe Unterkommen fanden. 

Von einzelnen intereITanten Bauten diefer Burg, insbcfondcre dem Hauptthurme, 
wird fpäter Iloch die Rede fein. Ein rolcher Hauptthurm (Donjon) bildete im 
X I. Jahrhu ndert bei de n normanifchcn Burgen den wichtigllen T heil. Violld·/e·Dllc 
fehreibt die Thürme von Chauvigny und F alaife ebenfalls dem X I. Jahrhundert 7.U, die 
nach feiner An nahme nur von leichten Erdwerken umgeben waren und e rfl: im X IV. 
und X V. Jahrhundert Ilärkere Aufsenbefefligungen erhielten. So fpr icht er auch die 
Vermuthung aus, dafs die vielen Burgen, welche die Normanen unter WiI/U'lm dem 
E roberer (1066- 1087) in England errichteten, nur eben fene gcmaucrte Thürme 
(Kups) waren, die von leichtem Erdwerk umgeben wurden. Charakteriftifch ift abcr 
nlr alle der bedeutende Gröfsenumfang der KUl s, welche als fefte ' \'ohnhäufer folcher 
Herren aozufehcn fi nd , die aufser der F efb gkcit auch ein ige Bequcmlichkeit li nd 
vor All em genügenden Raum fLir fi ch und ihr Gefolge in ihrcm feften Haufe haben 
wollten. Schon damals t rugen diefe Burgen zum T heil e die Bezeichnung lI Ha!lc ~ . 

Der Thurm muffte alfo als Hauptraum eine Halle in flch fch Jie(. .. cll . Bei den deutfchcl1 
Burgen fi nden wir diefe Halle als Saal ausgebildet , im Palas , den Thurm defshalb 
mit wenigen Ausnahmen jeder Bequemlichkeit entbehrend. Der interclf.1.ntefte und 
umfang reiehfte diefer Keeps ift jedenfalls das Kernwerk des Towt'r zu London , der 
WlllU Towt'r (weifse Thurn1 ~ :i). Inderren erhielt fleh neben dem rcc\lteckigcll, aus 
dem frall zöfifehen D Olljim cntwickelten normanifehell f(up auch der Rundthurm, im 
Laufe de r Zeit ebcnfalls wie de r rechteckige zu m1iehtigem Hauwcrkc entwickelt 
(S/tell kup). Wir we rden unten, bei Betrachtung des fertcn Hanfes, auf heide 
Arten zurückzukommen haben. 

Wir haben in Deutfehland ähnliche , VOll Wall und Graben umgebene Burgen 
auf Bergrücken. Die intereffa ntelle derfelben ift wohl die Sa lzburg ~U) bei Neu lladt 
al1 der fränkifchen Saale, d ie fchon in Caroli ngifeher Zeit vorhanden war und deren 
Anlage, fo wie fie heute noch erha lten ift, dem Xl . Jahrh underte angehören mag. 
Allerdings gehört auch bei ihr der gröfstc Theil deffcn, was an Gebäuden vorhanden 
ift, denl XII. und XII I. an ; aber die Gefammtanlagc, inshefondcre der Graben und 
d ie Umfa rfullgsmauer der Süd- und Wellfeite , gehören ohne Zweifel dem XI. Ja hr. 
hundert an. W ir geben in Fig. 20 den Grundrifs und in F ig. 19 5 '/) das Profi l im 
Mafsftabe von ] : 2000. 

\Vif haben auch h it r die trhöhte Terraffe und t.len \'om WLlIl umsebenen Grahen. Wic lllenthalben 
war du Aushubmll t riltl Ituth hitr dazu vt rwendet worden, um t.lie Tendre lU ebne .. uud dtn W,.ll IICf' 

zundlcn ; doch hilben Wall und Graben nicht die Abmcffungtn, wie beim Schloffe \'on Arques; abe r 
immerhin waren fie michtig genug, um ein Hindernifs fü r d ie Anniherung an die Mnuer t U bilden. Die 
Anlage bietet nJ.lnches Interefflnte. Zunichll könntn wir wohl anntlunen, dar! tuerll Wall uud Graben 
r ingsum htrgenell t wurden. Dabti bleibt es merkwürdig, dilr! nieht die gcfllmmte, fildwefil ich /lach ab

fa llende Bergfpilze in die Verlheidigung einbezogen in, fondetn aufscrhalb derfdben lieGen h1ieb. obwohl 
ein Angre ifer nicht gerade rehwer dahin gelangen und lieh (0 unmittelbar \'or dc~m Wallt rtn (elzen 
kOPilte. Wir haben al(o hicr noch \'orgelegte hölzerne Vorwerke un:i lU <lenken. Auf der Weßfeite "S). 
wo ' Vall und Graben gul trhalttn lind , lieht man , d3(5 letl lt re. nieht mil tU grofscr Ktgelmärsigkeit 

U) VergI. : CLAn, ,. . a. 0. , Ikl. [I , S. 2<>,/ U. Ii. 
") Vergl. A""ir~ .. . lftH:kfrldr .. (in : A"zcill'er ru r Kunde der dem rehen \'or:re;1 .In, S. 1I9 u. fr.) " nd in fch'e' ·Ge. 

fchich le dc r Militlirarchhclctur eIe.' _ Die Erlliin ... n,en du GnlßdrHr •• uck dienen A"f,,~h"'cn de. V • ..r. 
51) Nach A"n"T ". lI«k/tlolm und eillenen Aufn~h",e" des Verf. 
&1) An d.r SUdrc;te , ,,'0 in unf.rem J ahrhund.", W.inb ..... c "nrl~'t ""o,d,,n rm d , in "'e r W,,11 ~bi.lr~a.n und der 

Graben verbreileTt. rll d~r. die Weinbe rge bis unmillclbar an die Mauer aehe n. 
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Fig. 19. Durchfchn ilt . 
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aus dem Felren gehauen in, ohne Zweifel in der Abficht , das Gehen im Gmben fo fchw icrig als mvS" 
lieh I.U machen , fo dars der Feind, welcher ibn etwa genommen hatte , lieh darin niehl frei bewegen 
konnte und fUr feine Oper:uionen Schwierigkeiten {ami, wihrend er den '({In der Mauer kommem!!!n 

GereholTen ausgereizt war. GefehUtzt durch Wall und Graben, konnte man es leicht unlcrlll:hmcll , 
den inneren 1.wcitcn Wall, welcher urfp runglich die TerraITe umgeben halte, :Iluekwcifc du rch eine 
Mauer tU erfeuen: an der Nord· und Onreite ift dieret jnnere \Vall c rlla!!en gehJid,ell um! lind heule 

noch Rene deITdbcn I.U erkennen. ola die ~buer mit (Ien Thurmen ...I, ß, C und D (0 wei t .turtle\:' gc

ftellt wurde, ol.es \'or dufdben lieh ein förmlicher Zwinger " ) b ildete. Dicfc ringsum laufende Mauer mit 
den ThUrmen ift in Bruchfteinen ausgefttllrt , wie ne lIie Baufielle darbot. Nur der Thurm A ifi au~ 

Buckel'1uadern errichtet und gehört flche r dem XlI . jahrhundert an. Obwohl nlln Fenficr, welche den 

ausgefprochenen Stil des XII. j ahrhundertes %eigen, in lIer ~[auer an lien Stellen vorkomme n, \\'0 Gcb:iutle 
neh unmittelbu an die ümfaffungsmaller anlehnen, und obwoi11 Gebäude , die otTenbnr dem XIII. jahr. 
hundtrt lind noch fp:itcrcr Zeit angehören, auf diefer BurG' vorhanden find, die gam. genau in demfelbcll 
Bl'liehfieinmauerwerk lIusgeftthrt find , fo können wir doch nich t glauben. dllf5 fchon beim Bau ,ler Mauer 
[elbn jene Fenne r angelegt feien, welche ull ter ~ 1 J.::n l,.'mftlinden der Fef\igkeit Eintrng thaten : wi r g: lauben 

vielmehr , dafs die :Mauer vorher fchon \'o rhanden gewefen, folg:lich im Xl. Jahrhundert entftamle ll fein 
mutTe und dafs erft beim Anlmu der Geb!ude im XII . jah rhumlerl tlie Fenfter eingebrocllen wurtlen. Der 

Eingang befand fieh wohl jeder Zeit bei A, am hüchßen Punkte, was allerdings nicht viel bedeutet, da das 
Gefalle bis N nich t 'bedeutend in. Die Burg ift in d rei Ahtheilungen gdchieden; die vOTilertle war v.m 
der zweiten dureh eine Mauer getrennt, die \'om Thurllle E an der C.pelle KlO) vnrttber ~um erft<!11 
Haup t1 hllrme F gi nS;, neben welchem (.ch der Eingnng zu r T.weiten bdßlld, VOll dort ohlle Zweifel nlleh 
dem Thurme 11. Eine Reihe von Gel>!iuden mit eigenen Vorhöfen ift lIlein im XII. jllllrhunderl eilt
nanden , und es ift dabei fehon auf Wohnlichkeit der E inzelnen auffallend viel, :rlllf r efiiskeit des Ganzen 
wenig RUekfieht genommen. Im XII. Jahrhundert ge1li,irle die Fefte dem Hifehofe \'on \VUr~l>u rs, der 
'!ine Anzahl Lehensmiillner hin~uf gefetzt haben mag . die lieh <Ienn da nuf der grofsen HurI:' illre be· 
hagliclwn Sitze errichteten, fo das bei 1'h11rm C :mI;edeulete Ge1o:inde und die mit Q, T, V bczeichneten. 

Im zwei ten Hofe befinden fleh die Gehliude L, JII, Rund S. Das mit / . beuichncte G<!häude ki.innle etwa 
als die Capelle angefehen werden, wenn e ~ orientirt wäre. Der Volksmund bezeichnet es ab d ie ~ l lInze. 

was C!l l'i cher noeh weniger wir. jedenfalls in C!l eines der rcizendfien Profanb.·\\1wcrke des XliI. Jahr. 

hundertes, von dem ,.,i r noch fpäter In fprcchen hah<!n werden. Der dritte Hof befindd fiell an der 

unteren Spilze (ler Burg. Ein 7.weiter Hnup tlhurm G \'ertheidigle den daneben liegenden Eingang'. In 
d icfelll drillcn Hofe btfand (,eh der Brunnen 1'. bei ~V wieder cin allS l.wci T hcilen beßehendes WollO· 
geb:iude det; XII. Jahrhundertes. Bci 0 ift ein fp!i lercs Wohngebäude , (las dem XVI. Jahrhundert ent

(lamml, der einzige noch bewohnbare monumentalc Bau. 
Von ganz befonderem Intereffe (md die Rene dC!l Thurmc$ E, obwohl derfelbe fllft bis zum inneren 

Hoden der Durg abget rAgen in, liiITt er doch noeh erkeli llen, daCs fieh .Iarin die Verbin.hmii mit dem 
Burggrabcn befand. An der Cudlichen Seite folgt die Mauer n icht mehr dem Zuge, den fle \'o r der Nord· 
(eite von E hat; fondern die ganl\' Schmalfeite des Thur llles in: fTl:i. An diefer Sehmllifeitt liegt nun 
im Inneren dC!l Thurmts ein elwa S m langer , halb f(> breite r Schacht, welcher unlen eine Thur hat, die 

aus dem Sehloffe heraus an den äufsercn Fufs IIer :\laller fIlhr!. Eine T reppe ode r dergleichen in nicht 
"o rhanden i vielmehr murrte wohl millels eines Allhllghafpcts im Inneren des Thurmes das Auf· 110,1 
Abfteigen durch dieren Schacht hewirk t werden. Auf L1l\ ferem Du reMehni tte in F ig. H} in ,las T hUrcheli 

diefes Thurmes fieh lbar. 

Gröfser, als jene Salzburg, ift die Anlage von Dankwardct'odc, der fiichflfchcll 
Herzogsburg 61), welche der Stadt Braunfchweig den Urfprung gegeben. Auf einer 
Infel der Oker gelegen , deren Lauf durch fumplige Wicfen hindurchging J war oe 
durch Sumpf und Waffer gefchlitzt und trug noch eine Befefligung von Holz und 
Erde, bis wohl im Schluffe des XI. Jahrhundertes ein tleinerner Umbau vorgenommen 
wurde. Winter hat mit grofser Sorgfalt den Zug diefcr Bcfcftigung, fo wie d ie Lage 

.tl Uebor die Bedeutung und den UrrJlru"l: d.,. Worte •• Z .... ing<:T. fi.h<: Kap • • 0. 

M, Diefelbe ift "eil: doch Rand .. ohl Il,(prünl:tich eine fl>khe IIDgonh. an dj~r(r SlctlC. 
"1 Ver,!.: W'l(TU, L. Die 1I1Ir&' Dank .. arderode 111 Bnlllllrch .. c;". Erll'cbni /l'e der im AllfiTale de. Stadlm~"iA .. u 

angeAeUten bau,~fchic:hd ic:h.n Untc:rr".hungen. Braunf<hwei, . 883. 

,6. 
llu,", 

Dank .. ardc. 
rC><l •• 
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der einzelnen Thürme feil geftellt, Co dars Wlf unferen Plan III Fig. 21 61) auf feine 
Studien begründen konnten . 

Wir nehmen gern mit '''''-"Ur an, dll,{s Dank,,.ardcroue u nlU I/eil/Füh I. eine ßefcfiigung erhalten 

babe, die gam: aus Holz und Erde nach du Weife der Zeit errichtet wurde. Sie ging 1.1111 1090 durch 
Feuer IU Gnlnde. Schon l .... iCchen 1022 und 1037 war aber die Stiftskirche in dicfu Burg 1.15 Steinhau 
errichtet, Co dars fie nach 1/-;,,1(,.'5 Annahme durch das Feuer 1090 nicht zerflört wurde, (onllem bis 
zum Neubau Htinrids du l.(i-olIm erhalten blieb. Uebc- r die Art , wie Dach '090 der Neubau der Uurg aus

gefUhTt wurde, fehlen alle pofiliven .... nhahspunkte, und doch glauben wir, dars IIl inltr feinen Landsleuten 
Unrecht thut, wenn er behllUptct , der Culturzulland SachfCIlS {ei im XL und XII. Jahr1\\lI1dert nicht auf 
jener Höhe gefianden, da(s ein fteinerner Burgbau vor ]Ilindth d~", LihlllIJ. dCl1kbar fei. Wir erinnern 

nur an Goslar I Wir glauben vielmehr, dafs der Cultunußand Saehfens im XI. Jnhrhundert tier fUr Deutfeh· 
land denkbar böchfte war und dafs nur elwa die Rheingegend (ich mit S,1chfen meffen konnte, nicht aber 
Seb'l'aben , Franken und lla)'em, Wir lweifeln defshalb auch durchaus nicht, dnfs du Cajl'lIm , welches 
uns Wint" vorfUhrt , Uber Illin,idt den LDwtn hinaufgeht und dem Schluffe des XI. Jahrhundertes an· 

gehört, alro nacb dem Brande von l ogO entfianden in; ja wir gehen noch einen Schritt weiter und 
behaupten , dars die Bauten IIdn,khl dtJ IAitutn die Oßfeite der Burg ihrer Wehrhaftigkeit beraubt haben ; 
denn wer den Plan betrachtet, mufs fofort erkennen, tlafs der J'alas nicht wehrhaft war, dafs er alfo ei ne 

LUcke in dem Vertheidigungs.Syfteme öffnete, Wer den Pnlas in der Weife, wie er b is heute noch ßand, 
wehrloJ hinftel1te, konnte (ich vollßindig die MUhe (paren, den übrigen Theil der Oker· lnfel durch Ver· 
lheidigungswerke zu fchUtzen: es konnte keinem Gegner mehr einfallen, feinen Angriff anders wo h in zu 
richten , als gegen den jede, Schnttes entbehrenden I'alu, delren Zeichnung all-' elem ll'ill/tr'fchen \Verke 
verglichen werden wolle. Sehen wir das Cajl,um , unter welcher Bezeichnung C5 11 3 4 in einer Urkunde 
des Kaifers LolItaT vorkommt, als ein Werk vom Schluffe des XI. Jahrhundertes an, fo werden wir auch 
leicht begreifen, dl fs Kaifer KOII,ad ll 5 1 an eine Belagerung der Rurg niehl dachte, fondern vor 
Htinri(A. ((tm Lih",,, ohne Schwert/l reich du Land raumte. 

So wenig wir Po(itives Uber die Burg wiffen , gicht (loch Win',,', Plan, ",ie Fig. 2 1 zeist , ~II 

mancher lehr reichen Erörterung Anlafs. Zun!ichll werden wir UIlS die Frage vorlegen, ob die Oker·l nfel 

ihre damalige Geßalt von Natur gehabt habe. Wenn wir nun fehen , dar, die Oker g:mz durch fUlllptige 

Nitderungen Bo!s, an diefcr Stelle jedoch der wcaliche Arm bis an den Kand des Sum(l f(.'Ch ictC!i gedr:ingt 

il1: , fo d!lrfen wir wohl fchli t-fsen, (lab diu nicht der urfprltngllche Lauf Il cITelben in, .laCs ~ielmehr eine 
Verlegung dahin l1:augefunden bat, dafs d ie Infel alfo kUnfi1ich erweilert ill. Es mag dies fch on bei der 
erllen Anlage gerchehen fei n und der etwu höher gelegene Theil die urfprllngliche Infel beteichnen. 

Wershalb liegt nun, /leUen wir Ilie zweit e Frllge .uf. die Umrarrungsmaller mit den ThUnnen nieht 
unmittelbar am Oker-Arm ? Wollt e man etwa dem Feinde bequeme Gelegenheit heben, fieh diefTcits des 
\Vafi"ers unmittelbar vor der Mauer reß zu felzen ~ Gewifs nieht. D iefer Raum muf3 in die Vercheidi(;:ung 
einbc~ogen gewefen fein. Da von einer Maller keine Spur gefnnden iß, fo w"r <Iort wohl cln EnJwalJ, 

ihnlieh wie vor der Nordoßfeite der Salzburg. Wir hnbcn ihn mit R beteichncl in den Plan cinget ragen. 
Es ift eine Anlage, wie man folche {piter als .Zwinger. belcichnet hat. H ier , wie bei der ~,lzburg, wo 
(ich die Anlage nicht auf den Seiteu des Abha ngcs, (I)ndern nur gegen das Hergplate&u lindec , in wohl der 
Wall ein Theil der iheren ßefeftigung, die man ja ohnehin nicht lerßÖfen ,Jurfte, hevor die neue c:emauerte 
I1:and. Letltere muffte nlfo in folch er Entfernung hinter dem WaJle lufgehl.ut werden, dafs diefer nich t 
blo(s unberührt bleiben, fondern a\lCh. anfiandslus verthcidigt wcrden konnte, wahrend d"hinter geball t 

wurde. Nachdem aber die neue Mauer fland, mume man dicfen \Val l beihehalten, bis er etwa ebenfaJls 
durch eine vordere Mauer erfetll werden konnte; denn un~ertheidigt durfte gerade diefer Raum uicht 

bleiben. Da das Untergraben und du ErAeisen tie r Mauern cinen wefentlichen "flieH der Bel"gerllngs
Ilrbeiten bildete, fo muffte tlbcrhaupt die unmittelbarc Annäherung an die ?obuer llherall, wo man in .'ol(;:e 

der Lage an deTCn Fufs gelangen konnte, verhilldert werden, wozu ein rolcher Wall mit einem Pali ff~dcn. 

kranze das beAe Mittel war. 
Zu den bemerkenswerthen EigenthUmlichkeitcn der Anlage gehört es noch , dafs .lagegcn Iier Th urm A, 

welcher clen Eingang lur Burg enchieh, bis an das Wnrrer "orgefchoben iß. Er ift auch gröfser, als die 

ubrigen Mnuerchurme, vielleich t älter und, da wi r ja wohL auch diefe Hypothefe auracllen dürfen, fehon 

als Verftärkungspunkt des WaUes erhaut, dann aber fUr die fpiitere Befeft igung bcibehnlten wlOlrden. An 
der Oftfeite hefand lieh ehemals auch eine T hurmreihe, von der noch ein grör., erer Thurm C, fo wie die 
drei ThU rme J) und ein Thurm E durch die IVill(r,'fchen Studien nnel'gewiefeu find. 

11) Nach ~benll:t(" Ta' . V u. a. 
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Wir haben oben gefaG"l, dafs der Palas Hdnridu du LiJUJm eine Lücke in das Vertheidigungs·Syfiem 
gebracht. Aehnlich nöro:nd murrten aber auch die Stiftsgebliude, die er mit dem neucn Dome \'erband, 
(Ur das Vcrthcidigungs·synem werden. Der Kreugang um den Hof L kann doch wohl, insbefondere in 
der Ausdehnung von Weft nach on, nicht wefentlich kleiner gewefen fein, als der bis zuleltl \'orhandene, 
der in Fig. 21 fu::hthu in. Nun wncn aber die Kreuzgange nichts anderes, als Corridore, die zu ril1!r>utn 
laufenden Räumen fUh rten , und der Kreuzgang haHe gar keinen Sinn, wenn nicht \\'cnigftens , wie wir 
angedeutet haben, an der Onreite zwifchen ihm und dem Thurme E (Ich ein Geb:iudefiU{:cl befand, der 
zum mindenen die Vertheidigung, da er im Befit7.c der Stiftsherren war, erfchwerte. Ohne Zweifel wal' 
llber ein folche r Flugcl auch auf der SIldfeite zwifchen die heiden MauerthUrme und den Kreuzgang ein. 
gefchoben, was wir in unferem Plane anzudeuten unterlaffen haben. Nur nebenbei Cd noch bemerkt, 
dafs der Thurm E einen Ausgang hatte, der die Stifugebiiude mi t dem gegenllber lieienden Stadttheile 
\'erband, alfo auch die Vertheidigung der Burg er(chwerte. Wir brauchen allerdings nicht an~unehmen, 

(la{s dierer (chon zur Zeit lIeinrichs du I..i-.vm angelegt wurde. 
W;/tur weist eine Reihe von Gebäuden nach, die nicht monumen,tal ausgefuh rt, an verleh iedenen 

Stellen der Burg !landen. Einen HaupUhurm, wie foleher als Kern der ganzen Burg, als letzter Zufluchts. 
und Vcrthcidigungsort vorhanden gewefen rein murs, Co lange die Burg wehrhaft war, konnte IVif/Ur, wie 
er lIu&c\rtlcklich bemerkt, nicht nach,,·eifen. Er fland jedenfal~ auf dem oberen Plateau , das wohl noch 
feine eigene Mauer, mindenens aber einen PalilTndenuun trug, vielleicht bei I , wo der eherne U!we 
aeht, \'iel1eicht an einer \'om Dome jetzt eillgenommenen Stelle und dUrfte jedenfalls fchon durch die 
Bauten fleinricks des L;;-,vm hefeiligl worden fein . 

Es gehört nicht zu den wenigO: intereffanten Betrachtungen, die wir an Will/er 's 
rorgfältige Studie knüpfen können, dafs gerade Hdll1'ich dt'y Löwe es war, welcher, 
als er nach harten Kämpfen zur Ruhe gekommen, feine Burg Dankwarderode nicht 
neu befefiigt, fondern theilweife entfeftigt hat, um fie in einen behaglichen , fried. 
lichen Fürfl:enfitz zu verwandeln. 

Es mag dies nicht der erfle ähnliche Fall gewefen fein . Die Betrachtung des 
Kaife rhaufes zu Goslar, deffen Umgebung allerdings noch manche Mittheilung flir 
uns im Boden verfchliefsen dürfte . zeigt uns in der Anl~ge, wie es auf uns ge. 
kommen, nicht mehr, dars es als der Palas einer refl:en Burg aufzufaffen ifl:. 

Unter allen deutfchen Burgen hat kaum eine andere gröfsere Theilnahme in 
aUen Kreifen des Volkes gefunden, als die Wartburg 61). Auch flir das Studium der
Entwickelung des Burgenbaues bietet fie vieles Intereffe (Fig. 2 2 (4). 

Um die Mitte des Xl. Jahrhundertes, durch Ludwir II, dtn Springt r, Landgrafen I'on Thüringen, 
angelegI, folgt ihre UmfafTung~mtl,uer genau der :Form du lkrgrttekens, welcher \'on Norden gegen SUden 
IIbf'ällt. An der Nordfpitzc in derrelbc durch einen kUnniiehen Ein(chnitt vom an{chliefsenden Uergt11cken 
getrennt. Die r:i.mmtlichen Seiten des Bergu, auf delTen Plateau die Wa.rtburg liegt, können a.ls unerfteig_ 
lieh gelten, fo dafs nur eben an die Nordfpitze über A eine Ann!lherunr möglich war. Nur etwa. a.n der 
SUd(pitze hätte ein kuhner Feind auch einen Angriff verfuchen können, wenn die Befatz:ung etwa nicht 
waehfam genug war. Die UmfatTungsmauem waren daher durch die natUrliehe Lage fo gefichert, dafs lie 
\'erhliltnlfsmlifsig wenig Vertheidigun~mannfchaft nöthig hallen und def$hnlb auch nicht jenen reichen 
Thurmkranz zeigen, weIchen wir nm vorigen Beifpiele gefehen. Allerdings ift auch von Bauten des 
XL Jahl'hundertes wenig mehr vorha.nden. Wa.s u~ intereffirl, ,ehört dem XII . Jahrhundert und noch 
fpiterer Zeit an. Aufsef dem Mauen:uge durfte nur der fIldliche Thurm l' noch dem Schluffe des 
XI. Jahrhundertes angehören. Ein Eingangsbau B, wohl ein Thunn, ftand an der Stelle des jetziien i eben 
(0 mag mit Holzbauten der edle Hof be{etzt gewefen fein, wie dies heute der Fall in (auf unferem Plane 
mit L beuiehnet); eben (0 war jedenfalls ein Abfehnitt an der Sielle , wo heute der Eingang in deli 
inneren Uurghof fleht, damals wohl ebenfalls dureh einen Thurm C vertheidigt. Wo der Haupllhurm ge. 
nanden, dürfte fchwer zu entfcheidcn fein. Der Wiederherfleller glnubte ihn in einem Thurme zu fehen, 
delTen Rene bei D naehgewiefell werden konnten und den er wieder aufgerichtet hat. Auch der innere 
HoC War jedenfalls Illlt Geb5.uden K befetzt. Unter Landgraf Lutfwig III. nun, in der Mitte des XII. Jahr;-

. Ul Siehe: R'T(; &J<, H.... Flih..,r auf der Warlbu.,.. I . Aufl. Lcipl;1r .8$9, 
") N ... ch eb<:ndIlJ ., S. 71. 



. , , 
IlIi'"" 

• I " I r 

Fig. :22. 

" I 
1, 1000 

" I • , " I 
Gnlndr ifs der Wanburg H ). 

hundertes, in ller Pa\.!1 1/ t\u{ der Onfeite erbaut 

u nd $egen lIen Schl ufs delrclbcn Jahrhundertes 

un ter H"1II01ll1 I. um ein Stockwerk e rhöht 

worden . l\l1eh unfer Palas in, wie tlide U;luten 

liberhaupt - von Ilenen wi r de{5hilll> in den 
Kapiteln über . Woh nbauten. zu h andeln haben 

- nicht auf Vertheidigung eingerichtet , was 

inde!Ten hier uicht (th:nlct, ja ganz UbcrnUIT.g 

\dre, da .I ie Lagc eincn di,cc1(!n Ane,iff 1111· 

möglich machte. Vnn tl ie fe m l'a 1:l~ winl unten 
noch wciler Ilic R CI]c fein. Der Thllrm 7' fleht 

jct~t ifoli rt im Hofe U) : frUher fe hein! ein 

!lJaucrtug fi eh angelehnt zu habeIl (1). Ob .lie 
Mauer daher in dicCeUl fUdlidum Theile fch on 

in alter Zeit eine ,Ioppel!e war , ill nicht mit 

Sicherheit zu bdlimmcn. 

Wenn in der Ebene die Alo!a in 
voller Regclmäfsigkeit angelegt wer· 
den konnte, fo muffte lie, wo fl e auf 
einer Bergkuppe zu errichten war, auf 
die Geftahung derfe lben Rück(icht 
nehmen ; denn es g ing nicht an, aufser· 
halb derfclbcn Räume liegen zu laITen, 
die der Feind bCIlUb:cll kOllnte , um 
flch vor der Mauer {c f} zu fetlen, 
wenn mall nicht alle Vorthcilc auf. 
geben wollte, die fich aus der erhöh· 
ten Lage ergaben. So in: es auch ein 
etwas lInregeJmäfsiges Oval, welches 
uns die Burg Steinsberg 66) zeigt, die 
bei Sinsheim im Kraichgau, im Grofs· 
herzogthum Baden, au f der Spitze eines 
I3erges thron t. Sie bildete einen Thcil 
jenes Burgcnnetzes, welches die Rhein

ebene des rechten Ufers zu vertheidigen hatte. Sie fteht hoch über den flachcn 
H ügeln der Umgebung auf einer von allen Seiten vollkommen frc ien Bergkuppe 
(Fig.23 u. 24 67). Die Gefchichte d iefer Burg ift ziemlich dlillkel; (je galt daher 
lange fur römifch, woflir noch Krirg- VOlt Hodifeldm fie an(jeht. Heule kann es 
keinem Zweifel mehr unterliegen, dafs d ie Burg eine auf der Grundlage einer Moltl 

von Holz und Erde, wie (ie wohl das X. Jahrhundert errichtet hatte, umgebaute 
Burg des Xl!. Jahrhundertes ift. 

U) Es hat einen ;e ... i«. n Grad mn W. hrfchciulichhit ru r (ICh, d;.f, dief<:. Thm'tII U'(llfün Rlich der H ~upnhur", der 
Burl!' .... r, der allerdin;, nich l , wie bei der r~,elmii.(, i,~n /II~f", in d~, /IIille b g, ru" dern mchr g~g ~ u da. Ende gofcho\"'" 
..... " um, .ne ... ir d.Cf bei elnigeu ud .. ,..,., ß u .... cn r.hcn ...... ,den ..... ·""km"f.; ....... 1U I\e loen, wen" \'on der Siidfp;lZe her c;n 
Anl!'.lff verrucht werden (ollte . 

41') Sehr fchölle AU{nllhlßcn dlefer 1Iu., auf 3 Fol inb lJ.Uern, die " .. eh wi . \.o .""t" ha\.o~u, cuthi<h das Werk: Denkmale 
d~ Kuntl und Gcfchiduc dei H<:im.thlandCl. Hcr::o u. it';<:ben \'On dem Allenhu""·" e.ei"" (ii, da. Gro(Shfr~o,lhum B.den. 
Dureh ddTen Di.<:ctor A. t'. O"J'rr. Hcft I : Die Buri Stdnsbc'i im Kra ichiau gen. der Wcil .. r. - D~n~ch J.·'·/rr 11. IIHA

/rU"" c. 11. Gcfd, lchlc der Milil;; .a rchitel.:!ur cle. StuII1:3rl , 859. S , 88 u. B·. 
11) Nach dem in F"r,Qote 66 zucrf\ icnannten Werke. 

,.. 
Durg 

!it. i".h"rg 



Ihr Thurm, auf achteckiger Grundlage 
crricllttt, Iltht UAgellhr in dtr "Iine ~tr 

UmfalTungsmauer bei H, wäh rend bei G der 
Brunntn Ileht, bti Fein Thorbau, bei I 
dn jUllgerel '''ohnhaul, dem fieh bei K noch 
weite re Gebäude anfchlolren , die allemings 
ebenfalls jUngtr fi nd , aber doch leigen, wie 
auch fcho n urfprUnglich fich an die UmfalTungs. 
lIUIuer der Af,lIa Gebäude anlegten. Der Thuflll, 
auf wtlchen wir fpiler !urUckkOllllnen werden, 
ifl, obwohl in feinen inneren Räumen enge 
uml nur durch kleine OelTnungtn mangelhaft 
beleuchtet, doch wuhnlich eingerichtet, in 
einem der Gefeholre wenigllens mit einem 
Kamine verfehen. Im unterllen Gefeholfe, in 
wtlches man nur von obcn hert in durch eine 
OelTnung im Gewölbe gtlangen konnte , hat 
er im Uoden einen Schacht , der lOunäehll 
noch nicht unttrCueht in, aber jedenfalls ein 
!tH }"lucht dienender geheilner Ausgang war, 
von welchem Dach dem Fufse des Berges und 
d:lrUber hinaus Gänge führten, die wahr
fcheinlich weit genug lieh erflreckte n , um 
durch diefelben hinter dem RUcken des Be· 
lagerer! in das Freie tU gelangen. Solche 
Gänge waren fU r das Vertheidigungs·Syftem 
de~ Burgen von wefser WiChtigkeit, weil fie, 
nur Wenigen bekannt, nich t blols im fchlimm· 
n en Augenblicke zur Flucht dienten, Condern 
es auch ermöglichten, hinter dem RUcken des 
Belagerers mit der Aufsenweil lU "erkehren, 
w!ihrend fie doch fUr die Burg felbll keinerlei 
Gefahr boten; denn ohne Mithil fe von innen 
konnte man durch den Schacht nicht empor 
klimmen , und felbfl , wenn ein Feind in den 
Innenraum des Thurmes gelangt wäre, war es 
noch immer nicht möglich , dafs er irgend 
'welchen Schaden. gefliftet hlitte. Meilt W&r 

es aber auch nicht hlofs ein einzelner Gang, 
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der vom Schachte ausmUndete, fondern deren mehrere, in denen fleh verirren mume, wer den Weg nicht 
genau kannte. 

Unfer Thurm hllt gegen die fonnige Gewohnheit zwei Einginge. Der eine an der SUdoflfeite war der 
reielmifsige, urfprUnglich einlige Zugang und ift in entfprechender Höhe angelegt. Confolcn unter und 
uber dem felben teigen, dar! lieh ein hölzerner Vorbau vor ihm befand. Der zweite Zugang in der gleichen 
Hühe in auf der fUdwenlichtn Seite und fUh rte nach dem oberen Theile des Gebäudes I, in alfo wohl 
hcrgellellt worden, als mBn diefes errichtete, als der Burgherr nicht mehr im Thurme wohnen mochte und 
{ich ein Wohnhaus erbaute. Ein Graben war offenbar nicht vorhanden, feit die Anla.ge ihre jetzige Ge
Ilah hal, dagegen ein doppelter, an der Nordwefifeite dreifacher Zwinger. Man gelangt bei A zum Fufst 
der Burg, dann durch den dritten Zwinger zum Thore B, welches durch den Thurm V vertheitt igt 1ft. 
Der zweite Zwinger C hatte fe inen Zugang unmittelbar bei B, der dritte Zwinger IJ dem Punkte ß 
gegenUber. Verfcbiedcne Strebepfeiler an den Zwingermauem mögen zu beliebiger Zeit der Stabilitit 
wegen hinzu gekommen lein, die drei halbrunden ThUrme X, Y, Z hatten fortifikatorifche Bedeutung ; ins
belondere war X fü r die Vertheidigung des T hores A wichtig. K,.it! '/)On 1l(J(/J/t ldtn, welcher die Burg 
fUr romiCch hält, glaubt, daf. die Zwinger fpllte ren Urfprunges feien (XII. bis XlII. Jahrhundert). D a 
wir annehmen , dals auch die Burg relbft er« in das XlI. Jahrhundert fillt, haben wir keine Veranlaffllne, 
die Zwingeranlag-e einer wefentl ich amIeren Zeit zuzufehreiben, als die Burg. Wenn K,.ieg annimmt, dar" 
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wie wir dies :luch in unfcrem Durchfchnine angcclclltet haben, (rilher der Fel5 Jl3ch tIer L inie der Um
faffu ngsmaucr Ileiler abgefallen fei , (0 wollen wir dar:m nicht zwc:ifeln. Wenn al~ r (lu Zwinger-Ter rain 

ern viel (pli!cr llufIrcfchUttel fein foll, (0 fragen wir. wo d:u Mater ial hergenommen illl Denn,lo lange 
die , Vell /leht , w:ar allenthalben bei Enlarbeitcn der Grundral1: mafsgebend, da(s Auftug und Abt rag /ich 
ausgleichen mufficn : wir fehen de(swegen in dem aufCcfchliltcten Terrnin nur die Ablagerung du 
:Materiales , du lieh bei Rcglllirung des Plateaus durch Ablr.lg der Kuppe ergab. Wenn aber auch .lie 
Mauem fe!bfi , (0 wie (It fiehe n, etwa jlingerer Zei t, vielleicht dem XIV. Jahrhundert. enttlammcn foll ten, 
(0 waren P.lifradcnz!iuDc, vielleicht \ \'all uml Grahen, vorher an liiefer Stelle. Dds der Zwinger ein 
doppelte r geworden ift , mag eben daher kommen, dafs, als die wohl auf der liufseren Linie flehende 

PalifTadenumfllff'ung erlebt werden follte , erft die innere Zwingermauer h inter der l'alilTal1cnreihc errichte t 
werden murrte, be\'or man diere entfernen konnte, dann erfl, als fie entferut , \ \'all unil GraUen ringeelmet 
war, die äu{sere errichtet werden konnte. Je mehr UmfafTungen, II1n fo mehr H indern ilTe der Belagerung, 
um Co fefle r Ilie Hurg. 

Eine beträchtliche Anzahl klei nere r Burgen, fyllematifch wohl vertheilt, fi ndet 
fich auf den Bergen des E lfafs und der bayrifchen Pfalz, in den Vogefen und der 
Bardt. MeHl: fchon lang in Rui nen liegend , geht ihre Anlage ziemlich weit hinauf; 
bei der Mehrzahl jedoch fi nd aus älterer Zei t wenig Ref1:e nachweisbar, und du rch
fchnittlich gehören fie dem Schluffe des XII. ode r crfl: tlcm XIII . Jah rhundert in der 
Form an, wie lie uns als Ruinen erhalten geblieben find. Zum Theile gehören fie 
noch weit fpäte rer Zei t an. 

Eine jener Burgen, welche ihre fehr intere{Tante Gefehiehte in den erhaltenen 
Ref1:en erkennen läm, H1: die Frankenburg im Ober-Elfafs, auf einem Bergvorfprungc 
des Alten Berges an der Stelle gelegen, wo fich das Leberthai mit dem Weilcrthale 
verbindet. Sie wi rd als die ältef1:e Burg des Landes angefehen lind fall von C/(}d~vig 
erbaut fein. Wir verdanken freundliche Mittheilungen darüber Herrn Land
baumei f1:er a. D. Willk/er in Colmar , dem Architekten der hifiorirchcn Denkmiiler 
des E lfafs. Nach dcrfcn Mittheilungen geht {j e noch höher hinauf; denn es finden 
lieh Rene von vorgefehichtliehen Mauern neben folchcn aus fränkjfchcr Zeit. 

\Vohl die !ilteRen, nach feiner Anficht, liegen ganz; unten , etw4 ::100 m wefll ich von der {räteren 
Umfaffungsmauer , ro ziemlich im Fufse des Thales, von wo aus die Mauer lieh den lJergabhang hiuauf 
gezogtn haben dUrrte. AI1{ halber Höhe lag eine zweite UmfafTungsmlluer, tieren fild licher Zug auf unfe rem 

G rundriffe (Fig. 2S 18) noch angedeutet ifl, wo er von 0 uach ."/ geh t, wlihrend Ilcr nördliche Zug ctWa5 
aufserhalb unfe res Grundri ffC$ P'Ult. Diefer fildl iche und nörd liche Zug vereiuigen fich im Weften , dem 
T errain folgend. Wink/fr glaubt fi e fU r römifch anfehen .r.u dUrfen (I). Die friillkifc he Mauer in auf unfe rem 

Grundriffe durch Sch ra.ffirung lies noch nehenden T heilu bemerkbu gemilcht , wShreni l Iler (lbrige Zug 
nur punk t irl angedeutet in. Sie fchlofs fich ebenfalls an den Felren A 4n und ging bei C auf <ler Nord

feite, wo fieh ihre Spur verliert , noch weiter uher eine Schlucht weg, wfthrfcheinlich ganz um die Kuppe 
herum wieder bis A. Sie fund wohl an derfelbe n Stelle , wo jetu die Sufserfie Mauer tIe r fildöfl lichen 
Seite fteh t. Es in feh r leicht möglich, fogar wahrfcheinlich, dafs diefer ganle frSnk ifehe Mauenug wäh

fend des Mittelalters erhalten blieb und die jetzige Mauer , welche dem :\111. Jahrhunderte tugefchrieben 
wird, nur ein gelegentlicher Errat.r. rie r durch irgend welche El'eignifTe an diefer Stelle fchlldha ft gewordenen 
fri nkifehen ~h.uer in. Durch den Felfen ;1 Wh,l ein Gang hindurch , jedenfalls der alte Eingang ZU r 
Burg. Wir geben diefen Theil, da er bei der Kleinheit der Mafse im G rundrifTe nicht deutlich genug iA, 

in F ig. 27 (im Mafdlab von 1 :500) nochmals wieder. Während fieh die fr!i. nkifehe Mauer an den unieren 
T heil des Felfens anfehlieCu, Reigt jene des XIII. Jabrhundertes und vor ihr wohl aucl1 elie fr!inkifche. bis 
fie um die Kuppe gekommen, auf die obere Hühe diefes Fc1,vorfprungcs und fel~ t fich fodann in einem Ab

ratze . fich verengend, als zweite Mauer fort bis turn Punkte IJ, wo eine AbCchnimmauer quer herUber alle 
Tbeile des fpiralförmigen Aufganges durehrchneidet . Von dem Wege , welcher ehemals in den l'elseiugllOg 
fUh rte und der fieh wohl um die ganze Burg herum längs der Mauer zog, Co daf5 die Aufflcigenden 

ftela ihre ungedeckte rechte Seite de n auf der Mauer flehenden Vertheidigern IlarOOlen, in jetu nichts meh r 

zu fehen ; mlln Aeigt jetzt di rect vom T hale herauf und gelangt ern bei IJ, wo Rene eines Vorhofes fieh 

C') Auch dic(cn Plan (,nd wir in der L.'l:e. auf Grun<! <!~r fo,gfiihjg~n Aufnahmen Wi"M~"'1 11I geben. 

Handbuch der A.chlt.klur. 11. 4, a. 5 
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befinden, durch welchen rich der W,r. hindurch wandte, auf 
den urfprUnglkhen Zug deffeLben (de,felbe in auf unrerem 
Plane punkt irt) . durchfchreittt bei . J) die Sperrmauer l er
reicht bei E qurch eine BrOcke ~ber eine kUnfUich her· 
geIlelIte Schlucht einen jr.:leinen dreieckigen Vorhof E P und 
geht bei F in den öaLichen Zwinger. Auch diefet Theil 
ift der Deutlichkeit wegen noch einmal in Fir. z6 ( im 
Mafsfuabe von 1 : 500) gegeben. An der Ollfeile endlich 
findet man bei G den Eingang in die eigentlithe Urnfarrvug 
der Burg. Die fudliche Spitze der Burgumfarru.ng ia durch 
einen in Renen erhaltenen quadrat ifchen Vorbau L l'er· 
lUrkt, in welchem Winkler trot ~ der geringen Mauer
ftärken einen Thurm fleht. 1m Inneren des Burghofes find 
Rene verfchiedener Gebäude, 4eren Fennerölfnungen die 
Umfafrungsmauern durchbrechen, )Vas bei der hohen 4ge 
ohne Gefahr gefeh ehen konnte. Der eigentliche Haupt
thurm in rund und neht am nördlichen Ende du Plateaus. 
Er gehört dem XII, Jahrhundert an , während die H':upl. 
mauer feiMt in ihren unteren l'heilen dem IX. b~ X. Jahr
hundert, im höheren Aufbaue ~,m XII. angehören foll. So 
weit die Mittheilungen WinJl"..s, der die Unterfuc hung 
mit g rofser Sorgfalt \·orgenommen. 

Die Betrachtung dts Fe1s-Te~ins zeigt. dlfs du 
fpiralförmige Aufß.eigcn der 

Fig. 25. 

1:2000 
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Fig.26. 
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Mauern im Wefentliehen durch 
die Geftalt dei F elfens bedingt 
Wir , wenn auch die Kunft der 
natUrli then Anlage wefentlk.h 
nachgeholfen hat. Es ift nun 
al lerdings d ie Bellimmung aus 
dem Charakter det Mauerwerkes 
keine abfolut zuverllffige , ins
befondete bei einer Burg, die 
fortgefetzt benllt't , defshalb auch 
rortgefetzt im Stand gehalten 
und verbetrert wurde, wobei man, 
weH an Vorhandenes anzuknUllfen 
war I theilweife auch die I llere 
Technik noch in fplltcrer Zeit 

zur Anwendung gebracht haben 
mlg. Ohne Zweifel aber haben 
wir es mit einer uralten Anlage 
:r.u thun . mit eiDer fplteftens in 
frlnkifcher Zeit von einer Mauer 
umzogenen Bergkuppe I die als 
Refugium diente und an welche 
lieh · den Bergabhang hinab die 
zwei grofse n ummauerten VOr
burgen anfchlofren, deren Mauer
werk Wi"ilu als vorgefchicht· 
lich und t'ömifch bCleichnet, das 
aber doch vielleicht , trotz der 
abweichenden Technilr., auch als 
frliDkifch angefehen werden darf. 
Diefe heiden Vorbureen liefs 
man im Mittelalter f .. lIen, als 

• •• r , I • I •• 'I+'-- -1'----i"'---"I'-----.:"" I I>! 1' 1 I>!-H-'!'f I I I -1 
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man eine Burg rur Lehellslnallilen errichtete, die keine grofsc Ilcflltn1l1g lIub.unehmen haue. unter Hei· 
behaltullg der frlinkifchcn Mauer, die wobl urfprUnglich rings um di~ Kuppe von A bi~ rl Ging, errichtete 
man die heutige, 0\.0 gerade im IX. bi~ X. oder edl im XI. JahrhUllllcrt , mag dahin GeneIlt \.oteiben; jene 
Zeit reheint uns nicht recht clan3eh angeth3n. Zur Fcud31burg b3ute man (,e nun im Xl1.Jahrhullderl :tus. 

Der Hauptunterfchietl gegenÜber dt'r alten tI/<1ta beruht nicht auf tier unregclm5fsif,!t.'tl Anlage ller 
Hauptmauer , die durch die Gellah d(':!l Fetsplaleaus ~nimml W::'Ir , fonde rn .brau(, cla(~ oIer Vorb:tu oder 
Thurm L fieh an die Mauer in frUher ungewohnter Weife nnfchlidst. Viellcidn gab die Fonn des FelfeM 
Veranlaffung, (\afs feIlOn in fr:5.nkifd ler Zeit Ilier ein ~weites Ke rnwerk der Burg, :tICo ein Hlockh:tn~ otler 

11$00 11 . Cr. 

Grundrifs 
dC$ fitdölUichen Theiles 

der Frankenburg ll) . 

1'hurm , fund; denn der runde Thunn 11/ in nicht 7.11 weit vom Mittelpunkte tlt' r fr!inkifchen Anl:age ent
fern t; er oder, da er jUnger ift , fein Vorgänger mag, durch d ie Yormalion bcl\immt, gerade lliefe Stell,· 
erhalten haben ; der ~igent l iche HaupUhurrn in dort ,·on jeher gewefen. ,'Iuk,,. rUhm! olle furgfilti!,'C 
Arbeit des runden T hun neJ, der inwemlig d rei Abf:ilze hat. Der Eingang befindet f,ch tiber dem zweiten. 
D ie Burg wird urkuntllich im Jahre 11 05 erwähnt. Wir fanden ;tber fluc h, d;tf~ mi t der fo rlfcltrei tenolen 
Entwickelung des llurgenbauC5 wohl noch im Xl. , jedenfalls im XII . Jlhrhunclcrt eier g ror'e ThuMn a l ~ 

ifolirles Werk allS der Mitte der Uurgen vcrfehoben w:ml; er fnll te der Verthcid i!:ung al5 bedeutfame StUtze 
fchon beim Angriff 3uf tlie Hauplmauer dienen ; denn wenn deren . ·alL nicht etwa Fol!:e einer plöt1.l ichen 
Uehermmpe! ung, fonde rn Folge eincs langc \'orbereiteten, ,·ielleicht wiCllerholt ahgefchlagent!n regelrechten 
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Sturmes war, (0 konnte nur eben ausnahmsweife durcb Hingercs Halten des Thurmes die Fene erhalten 
werden. Dies konnte aber auch gerade Co gut ge(chehen , w~n der Thurm anderswo. als in der Mitte 
Ibnd. \Venn, wie wi r annfhmen, fo::hon cle .. fränldfche Thurm bei , lIfialld , (0 mag, gerade um ihn 

fc::hon rür die Verthcidigung der Hauptmauer nutzbar ~u machen , diele im Xl. Jahrhllll<lcrt an feine n FuCs 
gelegt worden fein. Dann .ber wollte man für das andere Ende der lang guogcnen Burg einen 5hnlkb 
feiten runkt haben und errichtete den Thunn L , de«en M.ue~n nur rur das XII. JaJ,rbuntlert auffallend 
geringe Stärke haben. vielleicht, weil man doch bei ihrem Sl&nde .\lr dem FeUen (je weder untergraben, 

noch einrennen konnte. 

Zu den ältef1:en Burgen jener Gruppe darf wohl die Ruine Schlofseck (Fig. 28 69) 

gerechnet werden, von welcher eigentlich ern in neuef1:er Zeit durch Ausgrabungen 
das 'Venige wieder zu Tage gefordert wurde , das überhaupt erhalten geblieben ift. 

Auf einem Ileilen Bergvorfprunge 
liegt ein von Norden nach SUden abfallen· 
,Ies Platellu , <le ITen SUdfpit ~e AB durch 
einen kUn(Uich in den Felren gehauenen 
Graben Is' abgetrennt ill. Diefer abge· 
trennte Theil ift durch eine rechteckige 
Mauerumr.rrung mit abgerundeten Ecken 
C }) II I umzogen. ThUrme fi nd in der 
~Iauer nicht vorhanden , cla die Steilheit 
der Abhinge die Mauer ohnehin fehwer 
tuginglich machte. Der nördliche Theil 
der Mnuer C 1) in ftärker als die Ubrigen 
Scoiten , n!imlich 3 m , da er allein ernR· 
liehem Angriffe aU5gefet:r.t war. 1m Inneren 
t1 nclaueh die Rene einer zweiten Umr .. ffungs. 
mauer AB erhalten geblieben , welche man 

al. Relle eine. älteren Ringwalles anfieht. 
Sie befiehl aus gefchichtcten Stcinbrocken, 
während die i1.u{sere Umfaffungsmlluer gut 
gemauer! und mit forgfähig tugerichteten 
Buekelcluadern verkleidet war. Aus ebtn 
folchen ifl der Thurm F erbaut , welcher 
hinler der Nordmauer fleh! und fUnfeekige 
Grundform hat, cl. h. die e i n ~s Rechtec1; e~, 

vor we:lche! ein ree:htwinkelige5, gleich. 
fch enke:lige. Dreieck ge{et~ t in, eine Form , 
!ler wir fonft erf\. im XiU. Jahrhundert 
begegnen. Man hat in den Trummern fo 
wenig Material gefunden, als man in letzten 
Jahren al,ugn1b und aufriu mte , dafs man 
die Hypothefe aumellte, der Bau (ci über· 
haupt nicht fert ig gewonlen. Dies if\. nun 

. . . • , . o • 
II'WI"I , J • 

Fig. 18. 
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Gruntlrifs der Burgruine Schlofseck "). 

allerdings kll.llm anunehmen; wo mag du Material hinlic!tlhrt worden fein! Es mag nur fein, dars der 
lettte Umbau im XII. Jahrhunderte: nicht ga n:r. durche-efUh rt wurde. Ein hUbfehes rornanifches Portal, 
welches aufe-erunden wurde:, ifl bei G als Eingang in die Ruine wieder aufgeftellt . Ob es indeITen urfpntng. 
lieh dor t geßnnden, möchten wir fehr betweifelnj dafs fich der alte Eingang an diefer Stelle befand, feheint 
dagegen recht ,,·ahrfcheinlicb. 

Von Gebiuden, welcbe auf dem Inneren de~ Plateaus ßanden, lind nur gl.llt geringe Refle fichtbar. 

Für die eigenthümliche Art, wie man fieh mit den Burgenanlagen den Ver
hältnifTen des Terrains anzupalTen verf1:and, in die Anlage der Burg eharakterifiifch, 
die fleh auf den Höhen oberhalb Egisheim auf einem hohen FeJsgrate erhebt, die 
herrlich f1:e Fernficht auf die Rheinebene bietend. Der Berggrat , auf welchem die 



Burg I\eht, hat einen Einfchnitt, welcher den ft.id lichen Thei l \·oU lläu( 
zweiter Ein fchnitt, von üCl:en herkommend, geht bis etwa in die Mit1 
fo dafs naturgemäfs die Burg in drei felbfiändige Abtheilungen 
muffie, deren jede eine kleine Burg fu r {ich in i (ie haben auch cll 
n.idlichfie hei(st ' ·Veckmund, die mitllere Wahlenbllrg, die nördliche . 
Volksmunde wird d ie Gefammtan lage als »die drei Excn ~ bezeichne 
birgsgrat ziemlich eben ifi, fo liegen alle drei in gleicher Höhe ; je· 
eine Mofa für fieh. Wir bieten hier in Fig. 2910) den Grundl 

Anlage. 
Der Aufgang in I·on der Welt. fei te ; es dUrfte urfllrtlns:1ieh nur der eine Zugang: I 

wefen fein; möglichenfalls aber !lefnml er (,ch auch bei A 30m Weck mund dircct an de 

Grundrifs der dreifachen Burg 
oberhalb Egisheim lt). 

IltoOO n , Cr, 

jettt ein Zugang iA. Der WetkmulIIl 
ein Gebäude 1)', I'on lI'eleheln ans zw 
rUckw5. rligen Breitfcitc geheIl, cilll'n ZI 
der noch bei IJ untcrthe il t ift, von wo 

durch die innere Mauer hindurch in de 
dem Thurrne j) !:cGenU\)er, Bei J:" be li n 
Sehen wir von dem Gebäude f)' au , 
ungenUgentl rur cin lIrtlleil lind, fu h. 
nur eben d ie unregelmafsig Angelegte 
,Mtlfa, wobei an Stelle des eigenllieh, 
Seilen die Zwinger getreten fmd. Der 
mit lJuekellluadern "erkleidet, weist auf 
wahrend fUr die Mauerrene eine genaUt 

IlIÖG1ich fein dUrfte. 
Der \Veckmund war mit .Ier \V, 

k ,·CI 
uber den Graben gefchlagcne Br1!c c 
burg befiehl wieder aus eillCll\ Hofe 
ann~hernd qlüdmtifcher Furm. l \ U{ 

' ("hul 
fie mi t II beuiehnet. Ein runder 
Verbindung mit dem Weck muni' . A" t 

. ' ' Vorl fieh auf .Ier Wenreltc Cltl ureltet 
dem Ein~ange F an , yon welchem aU 

iunercn Vorhof gelanGte, der durch 
1 . t gab, Hurg lor der Wahlen burg ZutTit I 

.. d" b Z· ,' h regC 
10 Jeue,\ er t ages urg •• I~m le 
. " -rhur,n Im ' ofe .ler Wnllienburg de r 
. , ., ·'ch IC , em IÖ H!tes Alter zuweifen InO (1 

mund , ein WollII!:ebaulle A·, clß,~.n 
, .. . ,. Ic 11' 

linge IOrt, und die Refie eitles 0 . 
e r(tCI 

wo d ie lIurgmauer I'on Il U(SC Ii u ll 'fe 
. V b · d z" v1 

In U tndung gebracht wur c· 'rb 
belindet fleh der Brunnen. p et ., 

unteren Theile mi t Buckclquadcm bekleidet; run oberen Theile (md folche " '.1;1I if 
DIe Tagesbl.lrg WI rd , ohne dars eigentlich e in rechter Grund erlichth ld 

drei angefehen, obwohl es gar nicht anders defl~bar ift, als tlars d ie Gefan1l11\a " \111' 

wenn auch vielleicht in primitiverer llauart als Jctzt hergefteUt , die erft naC~it\eI 
Zunand Ubugeruhrt wurde , ein Verh:i[tn,fli, du wi r bei den befehr~nklc:J\ I" t c:n 
allenthalben als das normale anfehen mUffen. Da nUll nach dem 1146 erfo l&" tlif 

.. ,. d B,fIU der D'_b k '0 IIlsg von Egishelm d te ganze An age In en ' .. ~ urger am , L' fi' tief 
haben, amttnehllletl, dars erlt. dann dIe Tagesburg gebaUt fei. Der T hutlll [febril 

hundert angehörend, hat nur wenige Schichten \·on UuckC:lquadern, die im 

.n p 1). C. 10) Nach einer VOn Ho rrn !..ondbaunlel er ' 

d 
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verwendet find, während das FUllmauerwcrk aIU kleinen, gut gcfchichtetcll Steinen befi ehl. Das Gebäude Q 
in cin (bön oJurchgcbi!dctcr, romanifeber Wohnhausbau des Xli. Jahrhundertes. Ohne dar, er gerade 
befo ndcrs fiurmfrei Hige, (theint er oJoch nicht wehrhaft geweren zu fei n ; auch in im Erdgefchors eine ein_ 
fache, unbewehrte AusgangsthUr in das Freie gegen Norden vorhanden; es mUffen .1(0 dort mindeRens noch 
proviforifche Venheidigungswerke vorgelegen haben. Du Geb!:iude feheint ehemals "Oell e ine Fortfetaung 
bei P geh .. b t ~u haben. Ocr Zwinger N ill eine F ortfetaung jenes der Wahlenburg , nur durch ein e 
) Iauer von ihm getrennt. 

Ebenfalls auf der Spitze eines Bergrückens, die VOll de(fen Hauptfläche durch 
~inen mächtigen Felseinfchnitt getrennt ift, fteh~ die Fefte Landeck bei Klingen. 
münner. Ihr Urfprung wird in fehr frühe Zeit hinauf gerückt; über die Erbauungs
zeit der noch erhaltenen Rene fehlen beftimmte Anhaltspunkte. Nadw' will fie erft 
in das XIII. Jahrhundert retzen, wäh- r 

rend wir glauben, das XlI. annehmen }'ig. 30. 

zu müffen. Unrer Grundrirs in Fig. 30 
in nach Nadter ,11) aufgezeichnet 12). 

! , 2ooo 

Grundrifs der Burg Lnndeck 71). 

Aus F ig. 30 U. 3 1 in ~ \I erfehen, dds 
die innere Mauer ein unregelmäfsiges Oval 
bildet , das ohne ThUrme angelegt in. Die 
Mauer ift mit (chönen Buckelquadern be

kleidet. Der Hauptthu rm j) fieht nicht, wie bei 

der alten i ll(lla , in tier Mille der Umfarrung, 
Condern in dicht an die Mauer angeruckt. 
Eine ~wei te äufsere Maller ~it ThUrmen fehliefst 
einen Zwinger ein. , . der an de r eig<:ntlic~en 

Angriffsfeitl! {o weit in. d'{1 noch ei ne Aritte 
)lauer . eine Zwifchel)lDaUer, vor der lbupt
mauer RaUIIl findet. In der äufseren Umfaß'Wlgl
mluer I'teht der Thorthunn B, ~u welchem ei~e 
Brttcke fUhrt!! , qeren heide Pfeiler noch erhalten 
lind. Hinter 9.er Zwifchenmauer in al? deren 
iiufserern Ende ein kle iner Vorhof gehildet, 
durch welchen der Weg , vom Eingangslhurme 
au~ hinduTchruh~t. Durch einen in der Haupt
mhuer befindlkhen rrhorbogen gela.ngt man in 
einen in der .Ecke der Haup.tmauer durch zwei 
andere Mauern Rbgerchn il,~nen zweiten Vorhof 
und \ '011 diefe rn feillic,h, {o Ilafs man fich dem 
Haupnhunne gegenüber befindei , in die eigent
Iicbe BurgulIlfa«Wlg. VBq- 'Wohngebluden be

ßnden .lieh bei :ß , und {? -"!1 f~~. Qru!\drilfes 
Rene; fi~ ,firJ:! jedC?fh nicht h,inTeicbend , um 
Ileren urfprUflg!icl1e F~_rpl (tft;lu {\ellen; in Fig • . 30 U, 31 h4lben wir daher ~ucJ~ nur durch punkt[rte L inien 
den Grl:lJldrl(~ Ing~eut!!!' . . . »Ir ,'\Ifiere MauerumCang mae !heilweife ern in fpäterer Zeit ausgeftthrt fein. 
Die Buckelqu~der am r,echt~kige !l 'I'hUl"ple , fo wie der Thorthunn ' leigen, dafs fchon die urfprungliche 
Anlage ne'Pen der lnnenmJlu~ und , d~, Hauptthunne auf d iefe fiufsere Mauer berechnet war. 

Auch bei der BUl'g ,Wineck (f.ig". 32 7 ' ) . u.nweit Katzenthai , j(l: der Thurm voll
ftändig an die UmfalTungsmau-er angerUckt, uno zwar an jene Seite, von welcher 
der Angriff 'komtjlen ' mu(ft·e. 

, . , .. 

, ll)' N:acli ': N," Hd, ., a. 0 ., S .• 611. EI , 3. . 
'1'2) Spliter, al. rchu de'-6lock I~ I1l1ren" ÄbbPdlltl' ',,'ir war, bat 11M Herr Obtrft fI. C6A ... p .. ,tuutre Aufflahmetl 

freundliebft lIIi1itthell f, dit 1111. In dcll Slo.lld fCfttzt blUttn, einigt Int"UIII~r Ntufu .. ', 'u I;Oniri. en , "'CDII /ie IIns frilhe. zur 
Vtrllliun, ,.1landen ... aß n, Die R<:<;(I.d\rllC~OIl der Bur. in Fi • • ] ' kOllnten ... ir ~oc" i ndem, ",cf.halb r .. nidt a1lenllialbei. 
mit dem Grundriff, Iibu~jp1lhlllllt, ,",:, ':".;:. .' 
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Fig. 31. 

Burg Llndcck Hl der urfprUnglichcn Gcfialt. 

Sie liegt auf einer Bergzllnge, deren Nord- und Ol1fcitc (lurch einen in den Fels gehauenen Ein
[(hnitt von dem BergrUcken getrennt m, über wdchcn der Weg tU T Burg fUhrl , hei A ihn auf einer 
BrUtke tlberfchreitet, [0 dars wohl bei 11 ein unterer Thorbau anzunehmen in, von welchem Rene nicht 

F ig. 32. 

G rundr if, der Burg 
Wineck U). 

mehr l'orhanden find . während ein gröfscrcr T hofball bei C gell.1.nden lU 

haben (cheint, durch welchen man fowohl in den Hof, als in den auf der 

Nordfeite befindlichen Zwinger G gelangte. Die Umfdfungsmauer hat ver· 
fch ied,enc Stärke, :r.n der SUdreite n llr etW:l I m, w!ih~nd die Nordfeile uno 
gCllihr du Doppelte hnt, Co dafs noch ein het räch tlich breiter Wehrgnng 
am Thurme n voruberfUhrt. Bei E hat ein klei nes Gebäude cellanden. 
bei Fein grörscrcs, wohl ein l'alas. On Eingang J;um Thu rrne liegt l~ 
trlichl lich hoch ; noch lälTt Iich erkennen, dar, ein Holzba.u vor demfelben 

errichtet war. Wo hei einer Burg der l'alllS flch unmittelbar an den Thul'm 
lehnte, war flets vom Dache delTelben ei ne Vt'rbindupg lum Thllrme herge. 
(teilt, 'me wir auch h ier in unferem Reconftruclions·Verfuehe (Fig. 33) an

gedeutet haben. Es ift am Thurme felbft jetH noch IU erfchen, dafs lieh an 
der St:ite oben ein Erkervorball befand . Diefen (lenken wif uns tum Schutze 
einer Verbindung J;wifehen rain und Thurm vorhanden und haben dcrshaJb 
diefe Verbindung gerade Co reeonftruirt, wie fie llU{ dem Bilde erfcheint. 

Vit'lIeicht find wir bei uRrerer Rcconfh-uetion <larin I U weit ge(:(lngen, dafs 
wir uns diefen Palas als voUßindigen Steinbau gedacht haben. An der 
SUd· und 'Veßfeite hai IViIl}:/" noch die Spuren einer vom unieren Thor_ 

ball ausgehenden , !iurseren UmbITuRgsmauer gefunden, die einen grofsell 

Vorhof einfchlofs. Wir haben an ihrer Stelle eine Holzumfaffung gezeichnet, wie (olche wohl zuerll angc1el,tI. 

wurde. Im Grundrirre in die Mauer angegeben. 

"IJ) Die B"rl" I"ehll rt hf;llie du C<:fel1fclla(1 tii. Erh .. t,,' n, der bißorifehcn Den!.cmilcr de . El t~r. . Unfcr Grundrif5 hc· 
rubl auf Allrnahmell IV,·,.,.'"· ... der allel! ~iQl! R..:onftrnetion der "8I1Tit ver'lIeht 11m, der ... ir in alltm WefentlichUl in Fig. 3l 
,erOlgl fmd. 2"m erftHl Male .... ird die Bur, in .. .. e. Urkllndc von "51 , .... nnt. 

,/ 
/ 
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Burg Wineck in der urfprunglichen Gella!! . 

Recoa ßruirt auf GruadLaJc der Au{naha>en C. W;,..I~I·'I . 

Wenn wir alle Beifpiele aus dem Elfafs und der Pfalz wählten J Co könnten 
unfere Lefer denken, dars wir nur eben eine locale Schule mit ihren Eigenthümlich
keiten darfl:ellten. Wir nehmen daher auch einmal ein Beifpiel anders woher, obwohl 
ähnliche 6eh auch dort bieten. 

Wir geben in Fig. 34 Ho) den Grundrifs der Burg, welche auf einem Bafaltfelfen 
oberhalb des Städtchens Münzenberg in der Wetterau throllt. E s jn eine ovale, 
nach dem Plateau fieh richtende Umfaffungsmauer, innerhalb deren die heiden Rund
thürme G und H auf ziemlich gleicher Höhe (tehen. Dierer Theil der Anlage mag 

TI) Nach : MOLua . G. Denkl1liiler der deutfehen Bau"unll. Fc,e~r.Ut .. on E. GlnJ""'d, . Bd. III. Darm_ 
!lade J8,I . S. , u. Taf. XXV-XXXt\l. 
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gegen die Mitte des XII. Jahrhundertes entl1:anden fein und auf dem Plateau eine 
Reihe nicht monumentaler Wohngebäude enthalten haben. Der Bafalt des Felfens 
felblt bot vorzugsweife das Materia l. 

Der Zugang kann auch damals kaum linden gc"'cfcn fein, wenn auch die Geb!iude. welche ilm 
bek leiden , etwas jUnger find. Aus dem nördlich gelegenen Städtchen ruh r! def Wcg nach dem crßcn 
'rhore A , ei nem zweiten 11, fodanll bei C durch die Maue r ; Il inler d iefer fie ht ein GetJ!iudc I), eine 
Ca pelle des XIV. Jahrhundertes, d urch de ren l:nlcrhau, der wohl kaum älter fei u (lli rfte, ~!5 die Capellc 

(e1bft, obwohl cr rundbogig uberwülb t in , der Weg hindurchfllbrL Es in nielli eine urfllr(Inclidlc An· 
lage, fonde rn ein {pättrer Zu{att, den wir in dicfer Carelle fehen. Keben derfelben fieht ein feh muck, 
\'011 gebauter Palas E, auf den wir wiederholt werden zurllcktakommen habcn, lieT aher nieht, wie der 
Pa las der Wartburg, jener zu Ntl rnherg, ~us l e j ch oie UmfaITu ngsmnuer der Burg l, iltlet, fondern ulluliUel , 

bar h inter diefdbe ~efidlt iA. , welche fammt illrem Weh rgange unberüh rt blieb, fo dars Iier \\' eh rg311;': 
\'or dem Pa.las "'cg r ingsum läuft , ohne da(s die Stelle dadnrch wehrlos geworden wäre. Diere AnJage 
zeigt un5 die Art, wie \\'ohl auch vorher und ll'lchher bei amIeren Bnrgen (He \·jelen nicht monumentalen 

• • • lt"l' " • , 

Fig. 34, 

\ , 2000 

Jsrriiiiii-
GTllIul ri r~ der Burg MUnzenl"erg H), 

Geblude fich a.n die Burgmauer :mgelehnt haben mögen, die innerllallo der UereA.j~ng fi anden Und \'0 11 

denen manche höher gewefcn fei n mögen, als die Mauer , die nicht immer gerade eine betrlidilliche Höhe 

nÖlhig hatte und hier lieh auch mit ä his 0 rn hllite begnUgcn kön nen. So ko nnten d ie Wohnr!i.ume d"" 
»urg herrn d ie Annehmlich keil fdrcher Luft und fchöner Ausfi cht bietcn , ohne tla(s durch J en Hau d~5 

Pal.., ir~nd etwas an der Vertheidigungsf:ihigkeil ge;indert worden wlire, Denn re ichte die Mauerhöhe 
und die Breite des Wehrganget vorher aUI, (0 wurden dicCe nich1 fchw!ichcr dadurch , daf! eine m affi \ 'C 

Mauer fich dahinter erhob. War aber etwa (He Mauer an diefer Stelle genommen , fo W/U es ,'orller 
le ichter gewcfen , in den Hofrau m hinab zu gelangen, als jetzt der Feind die t'tWII 4 1ft höhere lI rufiung 

der Bogenrenl1er des Palas erklimmen konnte. W ie in allen Jo'lillell, fo nehmen wir auch in d iefem !In, 

da f, die {päteren Ma uern , welche als äufsere Vertheidigungsl inien fuwohl geRen die Stadt lU, als nach 

aufsen elen Berg in " erfchiedener Höhe umgeben, nu r Erneueruncen nl te r \\'erke find, .la(5 :.n ihrer Stelle 
urfprunglich mindel\cm PalilT.den vorhanden waren, daf, der oft merkwurdice Anrch luf~ eimelner T hel le 

an einander flch ,'ortugsweife da raus ergehen hat, daf, \'Or oder hinter eier fp!ile ren Mauer die alte 
Pali lTadenlinie oder der Wall ode r eine fchadhafl gewordene Maller , die ill Ilet rich tigen Linie gefunden 
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hatte, Co lange trha.lten bleiben mume, bis die ncue Mauer fertig {land. Die runden ThUrme und Baß.ionaa 
der l\t.ucrn lind allerdings (plIere Verftirkungen cinulner Punkte i insbefondere gehört die Baßinn n~ben 
dem Thore A, fo wie die runde 3m wcl\lichen Ende ern der Zeit an, da man 1m Schluffe: des Mittel~tera 

die Burgen durch GefchUtn verthcidige n wollte. 
Betrachten wir noch die Ubrigen Gebäude, deren Rene fleh auf dem Plateau crha.1ten laMn I (0 

iIl F ein lolches, ,Ja unfere Aufmerkfamkeit wenig in Anfpruch nimmt , um Co mehr aber I, ein zweite r. 
pa.luartiger Bau, gegen 100 Jahre jUnger, als der edle. Er ifl der Stadt zugewendet , von der ,na:n w~hJ. 
damals IUlDahm , d.fs fie die: Burg genUgend decke; denn diereT jttngerc PaJ llS in nicht I wie der iItere. 
hinter die Umfalrungsmaucr gentllt, fondern auf d ieftlbe aurgerelu, und es iß. diefelbe zudem in ihren 
~nleren Theilen von Fenfiern durchbrochen, (0 dar, an diefet Stelle die Vutheidigungsflihigkeil aufgeboben 
war, ohne dars Inan gerade !agen könnte , es fei h ier der Berg unerfieigl ich. Der Brunnen K fall ni~ht 
unerwähn~ bleiben: obwohl er heute ver!chUttet ifi, hat doch das Treiben deffelben durch den Felren 
(jeher geQ.ug Schwierigkeiten gemacht. 

Was uns an der ganzen Anlage am meHlen intereflirt und uns vorzugsweife. 
veranlafft hat, der Burg hier nähere Betrachtung zu widmen, ift vor Allem die 
Thatfache, dafs fie nicht mehr, wie die alte Mota, einen, fondern zwei annähernd 
gleiche, jedenfalls gleich wichtige Hauptthürme hatte. Schon bei früher betrachteten 
Anlagen haben wir gefehen, dafs der Thurm nicht in der Mitte , fondern nahe an 
der Umfaffungsmauer ftand, Ein Thurm, welcher hoch übe r die letztere empor. 
ragte, auf fe iner Plattform Wurfgefchütze trug, zudem eine Anzahl Schleuderer und 
Bogenfchützen aufnehmen konnte, begann nicht erft feine Wi rkfamkeit zu entfalten, 
wenn die innere Mauer genommen ')\'ar. Er wirkte von Anfang an zur Vertheidigung 
mit; die Thätigkeit feiner Wurfmafehinen follte es fehon verhindern, dafs dcr Feind 
überhaupt ungefiört in der Nähe feft:e Auffiellung nehmen konnte. War nun die 
Mola klein, in der Ebene gelegen, regelmäfsig angelegt, wie die Rüdesheimer Ober. 
burg oder die Pfalz zu Egisheim, fo war der Mittelpunkt der Anlage ganz felbft. 
vedl:ändlich die Stelle, wo diefer Thurm zu fiehen hatte; fobald aber die Burg 
unregelmäfsig und lang geftreckt war, gab es keinen bedeutungsvollen Mittelpunkt 
mehr ; der Thurm mume dorthin geftellt werden, wo wahrfcheinlich der erfte und 
kräftigfte Angriff zu erwarten war , lind zwar dort möglichfl: nahe der Umfaffungs. 
mauer, fo dars er die fe fchUtzte. Eine Jange Burg bot aber folcher Stellen mehrere 
dar ; hier insbefondere, wo die Burg auf einer nach allen Seiten faft gleiehmäfsig 
abfallenden Felskuppe fieht, brauchte man nicht anzunehmen, dafs der Feind lieh 
gerade den wohl verwahrten Zugangsweg ausfuchen werde, um die Burg anzugreifen. 
Man konnte alfo weder im Mittelpunkte einen Thurm brauchen, der von jedem Ende 
7.U weit entfernt gewefen wäre, noch lieh mit einem einzigen begnügen, der nur die 
eine Hälfte gefchützt hätte, und (0 legte man an jedem Ende der Burg einen 
falchen an . . 

65· Das XII. Jahrhundert bietet eine merkwürdige Erfeheinung: wir wiffen. dafs 
!:r~~. man lieh damals in den häfifchen Krei(en nicht wenig mit der Theorie befchäftigte ; 

J ~h.hundeTIC' . wir wiffen auch, dafs es Vi/ruv und Vegell waren, die man eifrig ftudirte, und doch 
war man dabei fo praktifch, lieh rur jeden Einzelfall ausfchliefslich an das zu halten, 
was lieh aus den äufseren VerhältnitTen ergab, als ob es gar keine Theorie gäbe, an 
deren Hand man in ein Schablonenwefen gerathen könnte. Ja, wo wir fehen', dafs 
irgend etwas irgend wo gemacht wurde, weil es fo hergebracht war, fo ifi es nicht 
die Theorie , welche dazu geflihrt hatte, fondern eine aus der Praxis entwi~kelte 

Tradition, deren Zufammenhang mit der grundlegenden Theorie wir heute nur 
fchwer erkennen , und doch war man damals ganz überzeugt, auf dem Boden diefer. 
Theorie zu ftehen . 
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Kehren wir aber wieder in das claffifche Land des Burgenbaues am Oberrhe in 
zurück, (0 finden wir die Heifpiele auch da fleh häufen, wo die Tradition bereits 
die Wege der alten i J.fota verlafren lind vergel'fen hatte. 

Dort haben wir auch eine Reihe von Burgen ZI\ betrachten, bei denen ein Fc ls
klotz, der mehr oder wen iger fenkrecht aufil:eigt, an und IHr lich fchon fell, weil es 
unmöglich war, ihn zu erklimmen , die Gnmdlage flir eine Ct:ark in die Linge gezogene 
(chmale Burg abgab, die, je nachdem einzelne Theile des Felsgrates mehr oder 
minder hoch aufl1::iegen, fieh in ganz zufallige Abtheilungcn gli ederten. 

Eine der merkwürdigften Burgen diefcr Art ift der Fleckenfl:ein '1~) im Elfafs, 
an der Gren ze der Pfalz gelegen (Fig . 35 H). Auf der flidlichen Seite eines VOll 

Weft nach Oft ziehenden Bergrückens, der flach gewölbt nach Norden abfallt, aeht 
ein langer. fchmaJer Fclsklotz, an def(en vVeflfeite noch ein kleinerer, nahezu 
q uadratifcher Fels auffieigt. Die Natur hat diefen Felsklotz unerfieiglich gemacht. 
Die Kunfl: hat noch nachgeholfen und ihn faft regelmäfsig zugerichtet. 

• •• IIW"" 

Fig. 35. 

I : ~noo 

"'O . OIO",,"II000roo-
! I I I I I I I I 

Grundrifs <Ier nurg Flecken/lein. - t'r(prUngliche Anlage :C). 

Die Länge bet rägt t'twa GO m, die Breite nur Gm, die Höhe 20 m. Diefe r Fels in durch belräclll
liebe Arbeiten im Inneren zu einer Burg umgearbeitet. In welcher Zeit dies gdchehen, il\ nicht nach. 
weisbar. NntUrlich rand lieh im Inneren nur wenig R:mm: es murrte alfo die flache Bergkuppe nördlich von 
demfelben noch hinzugezogen werden, und dem Fclren fie l nlll die Rolle zu, welche (onrl der Thurm der 
Burg fp ieite. In (pliterer Zeit lind Mauem 1.1'1'\ Thtlrme um ,He Bergkuppe gelogen worden; urfprunglich 
mag ein Pali ffadenZlun, vielleicht tin Wall, an deren Stelle gewefen f~in. Der Zugang Will natUrlich auf der 
Nordreite. Ein kUnrllicher Graben .1, uber welchen eine Drueke IJ fUhrtc, wohl mit einem Vorwerke, 
unterbrach elen Weg . der lieh nlleh OAen wandte, hei C fieh (:'egen Weften drehte, bei E wieder nach 
Oftcn , wo er auf eine kleine Plattform F am Fufse des Felrens · emporllieg. Neben der Capelle 11 
kam man Rn einige Stufen, die tu dem in den Felren gehauenen EinG:ang G ruhrten, nn den zwei lanG:<: 
Treppenarme fich anfchloffen, die verfehiedene Kammern im Felfen 21lg!ingl ich macllten. Bei S ift ein 
in den Felren gehauener Brunnen, bei V ein .l;weiter, neben let2lerem eine " 'encleltreppe, die zur PIIlt!. 
form emporfUhrte: auch in dem irolirten wefilichen Felren Q in ... inc folehe. Von tier Gefchichte dierer 
fiets .Is uneinnehmbar geltenden Burg ift wenig bekannt; das Gefehlecht, wclcho:s ,"on der Uurg Tl) feine" 
Namen hatte, kommt im Xli. Jahrhundert ,"or. Irscnc! welehe Kunßformen. welche es ermöglichen wtl r,len, 

1L) v,rat.: HU H .... J. Di. B"r8~" ,n Elfaf •. Lorhrinten. I. Hefr. S \r~flbur( .886. S. q u. 111. I. 
:a) Nach e,ner uns frcundli,hl\ vOn Herrn I..ondbaumeincr ~ . D. Wl",f/e,. in CoJ mar lur Verfii(uni;' genelIten Aufn:ahrnc 

... ana -.rir ;., der L.o.«e, 1I'.,"u·. lliich,ia;e Ski ... zu COI'I'i$',cn. 
11) R'lffDI/ WH JI"lJ,In'''r foll f,e 1276 ~1'I.rt hb.n: . 6H .. u.tl. f .... on den fran.ofen .in(.nom,...n !lad nrflö .... 
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benitt\mt~ Anhaltspunkte fUr die !illere Bauzeit 2U gewinnen. fehlen; d ie fpätcren Ualtlcn werden uns 

weiter unten befchMligen. 

Lang hingezogen, erhebt flch, von Süden nach Norden laufend, auf dem Berg
rücken ein gegen Norden in ein breiteres Platc lu auslaufender Felsgrat, welcher den 
Trifels (Fig. 36 u, 37) trägt, eine Burg, die durch den Glanz ihrer Ausftattung 
bekannt war. Ihre Gefchichte geht bis auf Htiuridl IV. zurück, der eben Co wie 
Heillyiclt V. wiederholt dort weilte; von Bauten a llerdings ift nichts dafelbfi er. 
halten, was über die zweite Hälfte 
des XII. Jahrhundertes zurück- Fig. 36. 

ginge. Beim Trifels ifl: wieder ilii,IJ//'!I//JIII~II/;'I!, 
ausfchliefslich die Formation des 
Felsgrates HiT die Anlage mafs
gebend gewefen. 

Der alte Zugang befand fich, 
n.lchdem er unten am Fufse des Berges 

auf du a nreite lag , jedenfalls fchon 

urfprUnglich höher oben auf der Weft· 
fcite , ging dann, der Richtung D fol· 

gend, an der Nordfeite entlang, bis er 
im Nordwefien, bei A, wo wir anzuneh. 

men haben, dafs ein Thurm fiand, durch 

d iefen hindurch fie il aufwätU nach einem 
zweiten Thorthurme ß ging , auf eine 

erlle TerraITe r, die durch einen Ab
fchhafsbau neben D in t-kei Theile zer· 
legt war. Eil! Feb.abhang und ei ne 
Futfermauer fiUtzt en die re Terrdfe au! 

der Nordfeite. Ein Thurm J) fteht aufsc-r· 
halb der Anlage, in feinem oberen Theile 

durch einen Bogen mit der TerraIfe ... er· 

bunden. Ein Halbthurm bei JI: welcher 
in Renl:n erh. lten in , zeigt, wenn er auch 
fe\bft erfi f)laterer Zeit angehören mag, 

dafs noch Vorwerke vorhanden waren. 
Jedenfalls ging urfprtJnglich ein P.lilTaden· 
zaun, fpliter eine Mauer, den Zugangsweg 

einfchlieflend und an den Thurm J) an· 

gelehnt, um die Terratre der Burg. Im 

wefiliehen Theile diefer Tendre I erhebt 
fich ein zweiter FeJsklob, welcher die 
Hauptgebäude der Burg tdgt, zunichn 
den Hauptlhunn E, an welchen (u::h, im 

Winkel a ngelegt, der Palu C anfchlufs. 
an der SUdfpitu defrelben noch ein Ge· 
bäude J-~ detren geringe Rene erkennen 

lafren, dars es ein Wohngebiude Itewefen. 
Eine Treppe an der anfeite fUh rt auf 

lol!OOO 
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Grundrifs der Burg Trifels 71). 

den RUcken des oberen Felsklotzcs in der Höhe 2 , auf welcher auch d ie kleine TeTralTe all der Wenfeite . , 
des Pal ... und Thunnes liegt. Der Thurm hat , abweichend Ton der allgemeinen Sine, feinen Eingan( im 

E rdgefchofs, und durch ihn hindurch ruhrt der Weg in das Erdgefchofs des Palas und 30m diefem in d •• 
etwas höher ab 2 gelegene Höfchen .J, in welch.em flch der Brunnen j( befindet. 

" ) Nach , NUll", J. Die SU'lren der rheiaifchen PfJJ,. Strar.bur&" ISS1. 5. 1) u. BI. I, 2 - und, K~EG .... HOCH_ 
.I:LD&II, A ••. 0., S. t~. 
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Dlir~ Trifels in Iler udprUnglichcll Geflalr. 

\Vif wirren, dar~ d~r Palas (einer Zeit terllürt wnrdc, um 40 Marlllorr:iU!cn 7.11 gewinnen, die 

fleh in demfelbcn befanden. Grof1 können dil:re Situlen nicht gcwl.'fen fein, ,ln de r bcfch r.linktc Raum 

der Burg dem Palll.5 (('Ibn nur geringe Raumentll'icke\ullg geflattett. Wir hahen uns a](o in dem· 
{eiben einen reich entwickelten Schmuckbau tU denken, mit vielen kleinen Sälll<'1l ausgefll\ttcl, wie der 
Schlufs des XII. und der Beginn des xm. Jllhrhundertes tolche herfleIhen. Der HauJltlhurm in IIQgegcn 
noch bdnahe voUfl!Indig erhalten. Im Verh1ilt"i(~ 7.ur CrUl'lclrifdorm fe hr niwrig, in er einer der 

wenigen in Dcutfchland vorhllndenen BllrgthUrme, welche ei 'l etwas behaglicheres \\'ohne ll gen~lItten, 

als die (etlher betrachteten fenfierlofen Thürme, wenn bei einer Belagerung der llurg der Palas r.erfiörL 
war und diefer Thurm als 1eu:le Zuflucht diente. Er wird uns weiter unten noch hefchSrtigen. Wir 
können als Burg im eigentlichen Sinne nur den feithe r helmchlclen nördlichen Theil anrehen. De r rud· 
liche The il des Felsgrates, welcher noch einmal durch einen Ein(clmitt im Felfen getrennt ift, bildet eine 
Burg (ltr fieh oder deren zwei , die erfle mit einem von Mauem uml:ebenen Hofe I. und einem Geb!iude C, 
da" wir uns bei der ficheren Lage allf dem Felfen uls ein nicht wehrhftes Woh ngebäude denken können. 
Zieht elI einer unferer Lerer vor, aßlußehmen, durs fleh dort ein Thurm befunden habe, (0 können wir ihm 
allerdings nicht beweifen , dllfs er Unrecht habe. Der durch tinen ohnt Zweifel kltnfiliehen Einfehnit! 

, . ir 



... 
BUTg 

Neurdlartl"en. 
~k_ 

getrennte rudlichlle Thdl des Felfen I trug ebenfalls Gebäude, \'on denen heute nichts mehr tu erkennen 
in, fo d.fs die Ph.ntafLe fich frei ergehen kann . Wir haben ein einfaches Gebiiudc angenommen, dI.S der 
nef.uung als Unterkunft diente, find aber auch gern bereit, einen wehrhaflen Bau tutugenehen , dcffcn 
Lage ihn geeignet machte, wcnn die Brl1cke , die ihn mit G yerband, abgebrochen war , als letttcr Zu. 
f1uc1l tsort nach Einnahme der Burg einem Feinde 2U widernehen. 

Mehr oder minder beftimmend fur eine Reihe von Burgen jener Gegend war 
die Geftaltung von Felsblöcken, welche flch über Bergrücken erhoben , wenn auch 
wenige in der WeiCe ausgenutzt werden konnten, wie der Felsklotz des F leekenftein . 
Wir nennen, ohne die BeiCpieie erfchöpfen zu können, im ElraCs den ~ra{jgenftein. 

Hohen-Barr bei Zabern , Lützelhardt, Grofs.Arnsburg im Zinfelweirer Thai, die Dags_ 
burg u. f. w., in der Pfalz RödeJflein, A ltdalm, Frankenfiein, Rheingrafenftein, 
Falkenftein. Am ähnlichO:en dem F leckenftein ift noch das VerhältniCs bei der Burg 
Neufcharffeneck Dort erhebt fich auf einem Bergvorfprunge. anderthalb Stunden 
vom Bad Gleisweiler entfernt, ein dem Fleckenfteiner nicht unähnlicher Felsklotz B C, 
der, wie der Grundrifs in 
Fig. 38 11) zeigt, quer über Fig. 38. 
dem Bergrücken fteht, und 
an welchen fieh ein zweiter 
ähnlicher, jedoch kleinerer 
Berggrat fall: in der Mitte 
in rechtem Winkel an· 
fehliefst. 

Durch einen kllnfilichen 
Einfchnitt A, welcher in den 
Fels gehauen in, in der Zugan{:: 
von dcm übrigen BcrgrUcken 
getrennt. Wie der Vergleich 
beider GrundriITe zeigt, hat der 
Felsgrat ß C nicht ganz die Gröfse 
des F1eckenfieiner. Wie weil bei 
der Geflaltung diefcs Felsblockes 
der Natur nachgeholfen in, um ihm 
feine Grundform ~u gebcn, ISITl 
fich nicht erkennen; denn es in 
SlIfserlich der ganze Jöelskörper 
mi t Quadermauerwerk bekleidet, 
fo da{s cr wie cin Gebäude cr· 
(cheint. Wir dü rfen alfo wohl 
auch annehmen, dafs auf der 
oberen Plattfolln fich cin Da.ch 
befand. Hinter diefem erllen 
Felsklotte, durch welchen der 
Eingang hindurch fuhrtc und in 
welchem verkhiedene Gem!icher 
und Gänge durch den Stein ge. 
brochen find , auch eine in die 
Höhe führende Wendeltreppe. 
zog lieh nun die Mauer beinahe 
in der Farm einca .n der Spitte 
abgerundeten gleichfchenkellgen 
Dreieckes um du Bergplateau 

") N.dL t bend.r., S. 37 u. 81. ... 

' :2000 

Grundrifs der Burg Neufeharffeneek ;I). 
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Burg Ncufcharffeoeck in der urfprUnglichen GeAalt. 

hCfUm. Eine Quermauer mi t einem runden Thurm I (chnitt die äuf~rlle " bgerundetc SpitU! Ab. t:inc 

zweite innere Parallelm3utr , welche bis .tu einem \' ie~ek igcn Thurmc F reichu, khnitt auf der Sudon· 
fe ite einen Zll'in~r ab. Ein ähnlicher, etwas brei terer auf der Nordwcfifcitc wurde durch einen Palas· 
hau L lIf abgefchninen. An die!co P.1a!~U lehnte fich ein Thurm G an. Im I-lore, der fich \'or dem 
P.lasbau crflreckt , Ileht nun in !'ler Mitte der erwäh nt e zweite Felsgrat D E, eine t rennende Mauer 
bildend, deren Bedeutung nicht klar in, wenn nicht auf dem RUcken decrc\ben ein Holzbau Plat z f~1HI, [0 
dar, die!cr Felsgral gegen Sudonco eine dri tte Mauerlinie bildete. Die BurG: fall angeblieh erll im Begillll 
des XIII. Jahrhundertes erbaut worden fein, was wir nicht vollkommen glaubwurdig fi nden , da man eine 
natUrl iehe FeAung, ""ie fie der Fels Be bot, gewifs niellt bis dahin unbenuttt gelufTen hatte . obwohl ja 
vieUeicht die Umk leidung des Felfe ns mit Quadern , die Mauenuge und An~le res ern diefer Sp!itzeil 
, ngebören mögen. 

Wir haben verfu<:ht, nach den Skizzen von Nal/ur in }· ig. 39 eine Reconnrm.:t ion der Burg 
zu geben. SoUte die Fluchtigkeit und Kleinheit <Jer Na{"er'f~hen Zeichnungen uns in irgend welchem 
pu.nkte irre gef(lhrl hll,ben, fo konnten wir doeh darauf nicht verzichten; es mumc doch der VerflIch ge. 
mu ht werden , eine fol<:he Burg aufzuteichncu, deren HauptlUlrke in dem mllehtigen , fich tlem Angriffe 
unmittelbar in den Weg fiellenden , in die BreiTe gezogenen Hl.uIJ twerke liegt. Vom Pala..~, den wir als 
unbewehrtes Haus an der fieheren Stelle der Burg uns gedacht , ifi fan ni<:hu mellT erbl.hen ; eben {o 
.tu.ben wir die ZugangsbrUcke beigefügt und mUrren es uns nlfo gefallen laeren, ,,'enn Jemand glauht, dlfs 
-fie andeT"! ausgefehen hille. Jeld befindet lieh eine ganze Reihe von \"egen rings um die be'Plem 
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zugänglich gemachte Burg, d ie nllürlich urfprünglich nur zum T heilc !)eilanden haben. Wir haben auf 
unrercm Grunll rifrc in Fig. 38 angedeutet, wie wir uns die urrprttnglichen Zugangswege denken. 

Gegenüber den dicht gruppirten Burgen im Elfa(s und in der Pfalz hat, wenn fie 
auch nicht an die fachfifche Herzogsburg Dankwarderode heranreicht, die vereinzelt 
auf einem niedrigen Felfen flehende und in ihrer Vereinzelung ganz auf fieh felbft 
angelViefene Burg zu Niirnberg (Fig. 40 RO) eine beträchtliche GrÖfsenausdehnung. 

Fig· 4° . 

, ,2000 

Grundrj(s der Burg tU Nllmberg '0). 

50) UQfcr hier ititbe~r Gruudrifs, fo wie die Anrocht lind einem Auffallt da Ver!31r ... : .Die Dopptk:r. pdle auf der 
Kairtrbur,. ILI Nijrnwrc u~d i •• e BedcllluuC all ~burolcum der BUI1l'a:n.rcn' (Alltcil"U ruf Kunde rl t . dtuefchen ,"","eit 18,8, 
s. ~65 u. fr ), auf wekhen wir bier "",weifen , e ... nO""""". Oe, _ciee Thcil die(,.. A,,((.tzes, der foch mit der G<:f. mmtanlaCe 

-.der BUII" her.m, baI ..... ar eiuQ Uni bcf'r~uo dele", jetzt verlto,benc:n l,oQlbi1!.orikcr nicht bcfriedi,t, der (ogar r"'ien nI mütTu 
,Ia"ble, ."r Grund welche. ahe .. An"dlt die. Abbildung ua:efertigl f.i. IVera:I., Voc:: oc:a, H. D .. b .. rl"l:'"äIliche SchJor. tu 
NÜrnbot' i. Die frinkifchc Slammbu", dn Znllern und der funfeckige Thurm, dal .ml z.,]lem'fche Bollwerk lum Schu\.Jc dei 
deut(ehcn Reiebtl. llluR.in VOll F . D",,. ,,,u. Nümbc.a: , 881.) Was er illdeß"tn rai t, baI IInl nic hl beleh.en kÖllnMI, und die 
Bildm. n, welche cin Fn:und, recht malerncb c.teichnn, bcililCt, baben lewif. yor den un(erllen du "icbt .. onUI, d.r. roe auf 
Grußd mittetaherlicher Abbilc! unletl a:coeichnet (jod; wohl .ber uigeß (,., d.r. d.r Z';chn •• übe r die allecmcinen Rea:dn der 
millda!lcrlichcn Xrie • • b.uk.mll k";nc Studi"n ,.macht hUle und dd,halb nicht be.reM ... k .. nntc, dar. die Bur, ehemah In 
ei ... elnen wtfendichen 110eilcn .. nd . ... a" 'a:c rehen habeo mu (" IIU fie h.ule lich uno in " . fR iimm. hern Zuftande .~ilj:"l. Vcrra(l"n 
hu d ..... r Im 4. Herte der oMinheilunlj:"en du Verein. tur (;c(cbich'e der Sl~dt NUmber.' e,,,,ledetl. I .. nebenflchlkhe" EilUtl. 
hdten, · ro inlberandere ia Be"'i" a uf die BU' i" du XI. J ahrhunderte., "'eicbl unfen: jenige D.tR~lluna: ein ... enia: .... n der iile.ttll 
ab: in.befande .... ('nd wir pnei,l, auf d ... Unletfchied d •• Malerial. nicht mehr rolch ,rofKn W ... h tU ]c«n, daC. wir den fce. 
(;Infocki,.n Tburm dem XI. Jahrhunderte lufch,eiben mümcn: doch imme.hin no.:b ,.nug, um nicht annebmen ou kann"" , 
d. r. er jünger, .. I. die i1b ';a:c Burg und erlt vnn den Zollorn e.balll fci. 



Wann {je entftanden, ift unbekannt; im XL Jahrhundert war (je vorhanden, lind es 
hat fleh an {je die Stadt angefch loffen, von welcher oben (Art. 33. S. 34) die Rede 
war. Bei der Vereinzelung konnte ja an diefer Stelle eine Burg kaum genügen, 
um eine Garnifon aufzunehmen, die grofs genug- war, ringsum d ie weite Ebene zu 
beherrfchen. Die Burg war alfo, feit die Stadt fich entwicke lt hatte, in erfier Linie 
dazu angelegt, diefer als Stütze und Rückhalt zu dienen, fic auch zugleich im 
Zaume zu halten, fpäter aber als möglichft behagliche Rcfidcll z nir den F ürtlcn zu 
dienen , der Nürnbergs Herr war und bei dem der häufig anwefcndc Kaifcr ent. 
fprechend Hof halten konnte. \Vcnigftens war dies die Aufgabe, als die Burg in der 
zweiten Hälfte des XII. Jahrhundertes neu gebaut wurde. Po(itivc hiftorifche Nach. 
r ichten über den Bau der mächtigen Anlage haben wir ni cht; insbefondcre in nicht 
bekannt, wer fie errichtet, noch in welchem Jahre dies gefchehcll 81). 

Der FelHllcken ifl am wefilichen Ende a m höchAen und (lei!;l 1.U d iefcm von O llen Rn, wo cr in 
die Ebene ausläuft , in dre i I'llI.lell.\1S auf. Ocr Zugang war an der önlichell Seile nm F\lf~e des unl"rell 
P lateaus d urch einen heute nicht mehr vorhandenen Thurm , von welchem in Urkunden wiederholt die 
Rede in. Dicfern Thorthurme gegenUber neht heule noch der (og .• funfeckige Thnrmo. der nichl fUnf. 
eckig in, fondern im Gru ndrirre aunihernd ein Quad .at billlct , an welches lieh die HälflC eines IInde.cu 
nach der Dingonale gefchnillcnen :lnfet!t. fUr welche Anlage keine andere Erklärung möglich in , als dafs 
hier ein kleinerer halber Thurm an den gröfscren quadral ifchen fl ch anleh nte. Dierer halbe Thurm mufs 
ein Eckthurm der Vorburg gewcfen fein, die unterhalb des erAen J'lateaus tland. Der(~n Genall mu(s alfo, 

da eliefem Halbthunne andere Eckthllrme entfprochen haben murren, annähernd Co gelveren fein, wie wir dies 
auf unferen Crundrifren und in der Vogelperfpeclive dargeAellt hlbcn. Eine Maue r nmfaffte dide Vorburg. 
nach unferer Annahme einen Hof umfchliefscnd, der bis zu dem I'unkte ging. wo im XIV. J:thrhlllulert der 
auf unferem Grundrirre punkti.te Thurm . Lag ins Land. errichtet wurde. Ueber die Vorburg erhob fieh 

du erfie Plateau. Es in gegen a ursen, insbefondere gegen die Vorburg, vollAltulig abgefchloffen; es hat fcinen 
Brunnen und in von einer Mauer umfaßl. die auf der Südfeite durch einen viereekigen Thurm vcrnirkt ifi. 

An den Thurm lehnt fl eh eine Capelle; im Ucbrigcn mögcn llo!zgcloiu.Je vcdo;h ietlcller An den Raum ein· 

genommen haben. Ocr Zugang :tu denfclben, zugleich der Weg :tur ganzen Burg, ruhrl lil1g$ der nü .. l. 
lichen Mauer diefes PlalC.1uS entlang. gant beherrfcht durch diefelbe ulld einen vierlen vicrreil igen Thllrm ~2). 
auf welchen der Weg gerade zugeht und an deffen Fu rse der Einb"ll.ng z; um PIMcau fieh befindet. War 

al(o auch die Vorburg genommen, fo war doch der Zugang nicht einmal z;um erficu !'Iateau frei. Länl;s 
des wef\Jichen Randes defrdben :tog lieh nun der Weg nach SUllen, !;alU bche rrfcll t von der ManeT des 

zweiten Plaleaus, ~II deren FU{sen Iich wohl noch ein jet?t zl1gefchUlleter GrAbcn hcfanll, über welchen 
eine Brtteke nach dem Tho. e zum zweitcn Platcau führte , das neben ein f m auf dem I'elfcn ßehcIHJcn 

runden Thurme alll SIldende angelegt iA. Auch d iefes zweile Platcr.11 hat in der Mille feinen noeh jelzl 
wohl erhallenen ti efen Brunnen und in von Mauem umfafTt ; nuch hier mögen verfchie.lene Gcbäude für 
Rou und Rei fl!:e gdlanden hnben, die ohne monumentale Dllrchfl1h rung im l.aufe der Zeit vcrfehwunden 

find und den heuligen B llllen Platz gemacht haben. Aufserhalh des Ci(;Cnlliehe <l Plateau, fiehl die Doppel· 
Capelle mi t einem Thurme. I hr Vorfprung mag die Ureile des Grab"ns bezdehnen, wctche., jetzt ('hell' 
falls eingelUllt , \'o r der Abfchlufsmauer dl!5 dritten Plaleau~ angele!;l war. Eine IIrUcke Ilbcr den Graben 
rUhrte zum Thore deffelben> das wir uns als Thurm denken. Auf$er lle. das d ril lC Cl'gen das zweile 

Plateau vertheidigenden Mauer in eine Verthcidigungsmaller 1I0ch an der Nordfeile \'orh:llIden , die im 
\ YeAen mit einem Thurm abfehlof5, der era vor einigen Jahrr.ehnten berdtigt wurde. Die gante der St:ult 

11) Die ~um",lH:ndc! S,~d. Nilm .... r;: hu" IInbedine' nö!lIii'. (och w, .. der lie,,(ch~n der 8ur/l"Il", f"n {.ci .u a,!>che n, 
was ihr nUt n>Öi:lich we.den konrne, ... enn di~re aus d~. BUfi" ,c<lrlinl>l "'U.dOI', "'delle die S.~d ... " IIIl'mdij: b.h ... fclllc . Die. 
"deka" dcfi nili~ "n 'e~ R,,,/~,,,. ...... H,,"~rr, ail letder<:. d ie Bcli ... ~erh:;hDi(l'c in. Reiche: ordnde . V .. n ~~ ~n .,.fehe; •• Ji .. 

Ru ..... b . hife.lich • • mit cönem Schuhh,,' f..,n, und nur die VorbuII> blieb den nnrg!:."fen. Ibld .,"·a. h 11", S.adt d~. Schult · 
""jf.epmt udd kaufte fpiter ~uch den Burei:."f"n ihre Vo.hu.jt "h, fo daff r.e feit dem XV. J "h,hunde tl im All';"b .. lil. der 
iefallllllUn Huri ... ar. Ab im XII. Jahrhunde.t die BUIl:" errich tet walde. war fle foche. ~ben f .... " ' ie andere 11"'I>"n im 
Allela .... Jit~ ih.er Lchen"riijt c ... "",n, im Al1cinbdi,"e der Burgl:wf.n , ..... khc f,., nl. bif.rlid.e Iknnlt. '" c,bnue", . " e •. 
halte" und .. I ....... lt.n ""Uen und dent .. die umfang.ci,;hcn Ländereien d~. IJ,,'Vs: ... ffchnft d~n def.halb .lIl:e .... idcll ... aren, 
daJI l'ie die ..... n des Amtel befi.ci lcn konntell. Da. die Burg nicll1 P.i"~tcig""lhunl eines t.:~i(c •• wa., fo \raIlI> li" .II~h Nie. 
ma"d gcb. ut haben, .,. cbon det Uurei:."f; dcnn die O'lranifui ... " dCI Reiche. Il:cfi~1ttl •• " uidu, ,laf. o.Iicfu (c!bn b.u'e. 

n) Dc(l'cn u ll t~'cr 'l'hc il ullter der Ik.cichnunjt , Bn.g.llll1na"n,wohllullg' noch c.h"he" ift. 

H~ndbud, d~r ArchItektu.. 11. i, a. 6 
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Burg zu Nürnberg 

in der muthmafslichcn Geftalt des XII. Jahrhundertes. 
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zugekehrte SUde(';t(' diefes Plateaus in dagegcn durch den r llias und d ie Kemnate (die eigent lichen Wohn

gemäche r) eingenommen, die ohne jede Vcrthcidigungsmafsfcgcl waren , wenn nicht etwa cin ausgeladener 
böb;crncr Weh rgang mit dem Dache "erhunden war. V.lrer Grundri fs, {o wie die Vogelpcrrllcct;'·c latTell tl ie 
heiden Abthei[ullgcn <liefes Sudbllues erkennen. An de r wem ichen SpilU: wur, te im XV. Jnhrhund .. rt 1\11 

das \Vohngcbäude noch ein weite rer }'Illyel angefügt, der auf unfercm J>];\I\(' nicht :l nG'egcben in. Auch 
dicfes d ritte l)!lIleau haI (..,inta (' igellen Brunne'l. Wir wirren aus zuverläffi gc ll Nachrichten, d.,rs im XV. Jahr. 

hunde rt der Schlor~wingcr OI:rUauh if1. Aber ein Ul ick auf das Terrain zeigt, dafs cin fokhcr [chon \·or1lc. 
vorlunden gewefen fein mufs, da der Raum am f ufM: tier Mauer nicht unvert lleidigl flehe n konnte. War 
etwa blor. ei n Pa l ilTatienku.n~ vorhanden , während wir de r Bedeulung: einer {olch miicht il;cn Fcflc nur 
ci ne Mauer entfprechend lindcn 1 

Wir haben noch auf den flark abfallenden Raum rtldlich vom zweiten Plateau, ößlich von der Cnpelle , 

aufmerkfarn EU machen, an de«en Ecke tiefer unten wieder ein ßarker vicrfeitigcr T hurm angelegt in, 
wekher den Namen . Hafenburg. (uhrt, da ihn zeitweilig einmal d ie f amilie der /lIJIJS tu Lehen hatte. Nach 
unferer Anfich t kann hier nur eben der Ausgang in den niedrig gelegenen T heil des Zwingers gewefen fein, 
während jet! t ei n Zugang 2ur Burg \"on der Stnd t aU$ lieh dort befindet, der nicht urfprUnglich fci n II ßrm , 
da er d ie Burg unnÖl higcr Weife fo fe h r I:cfchwächt h<"lben wllrde, da(~ wi r den na umeißu nicht be
wundern könnten, der ihn :;tngelegt. Da(s auch da~ jeut (0 gen:mnte . Utr rgthor-, du von der erßcn 
Terra«e aus , wo diefelbe nördlich über die zweite TerraITe vorfl'ringt, in das I' reie fuhrt , urfprunc:lith 
nicht vorhanden gewefen fein kann , ergiebt ficI! fth j eden von fel bft, w~leher eine ßn rcanlagc kenn!. 
Eine Du rg des XII. jahriHlIulerles iß ein m<"l\ k ein offener Verk ehrsweg. 

Von befa nderer WichtiRkcit ift bei diefcr Burg dns Sy ßem dcr unte ri n lifchen G!inge, welehCll eine 
Verbindung mit der Auf~enwe1t hcrftdltc uud in lellter Linie die Flucht ermögliehtc, wcnn den Helllcerten 
kein a nde res Mittel meh r blieb. Wo u rfprU nglieh innen der Zugang wa r , wird fleh fehwer fen fi ellen 
laffen, da ein Hauptthur rn , der als letzter ZuRueh tsnrl und xule tu zu vertheidigendes \ Verk l U betrachten 
wärc, nichl vorhanden ift. Heute befindet fi eh derfelbe im Zwinger an der wefl.l i eh ~n Spit1.C der Anbgc. 

Von da aus geht eine Anzahl G.'ingc, von de nen ein irn Ibthhall fe mUndender noch wohl crh"l ten in, 
unter der Stadt weg; die äuCseren T heile lies S)'llelOe5 find Ulltugänl: lich; Ilie Tradition weifs , dafs fre 
wei t aus der heutigen Stadt hinaill'gefUhrt habeu U). 

Wir haben auf unferer Anficht niellt andeuten kör>nen, dafs der fug. rUnfeek ige T hurm aus anderem 

Materiale erriehtet ill, als die Ubrige Burg , die aus fog. Mö~c1dorfer S:u\llfl.eine, d. lt. dem weichen, 
in unmittelbarer Nähe NUrnbtrgs fi eh fi ndenden, hier allgemein verwend elen Matcriale lou fge{(thrt in, w;':hrend 
dierer fU nfeckige Thurm aus harte ren Steinen errichtet in, die bei de m ein ige Slunuen von h ier gelegenen 
Orte Wende1ftein brechen. D ie T radi tion bezeichnet d iefen T hunn , obne daf. fie eine Entßehunl,oucil 
angäbe, als Nurnbergs ältenes Baudenkmal. Es mag fein, dafs er älte r iß, als d ie Uhr ige Burt:; wir hahen 
ja oben daranf h ingewiefen, clars jeder Umbau nur nach und nach ßattfinden konnte, um nie d ie Anlage 
wehrlos :r.u machen, und (0 mag auch diefer Thurm nebfl der gda lll llllcn Vorbllrg, die fcllon im XV.J ~h r. 

hundert zerftört wurde, vi~ ll e i c ht fehon j ahrzehnte vor der Capelle und de m Pa Jas errichtet fein. J)e r 

letztere in. wiederholt umgebaut ; doch gellt der Kern feines Mauerwerkcs noch in U<"IJ XII. Jahrhundert 
zurflek , und die leuten Refte charakterißifehe r rornanifcher Formen lind erft vor wenigen j ahrzehnlell 

befei t igt worden. ß nachftUeke, welche in du germanifehe Mu(eum !::c llommcn , uigcll , d"f, wohl dcr 
Schlu(! des XII. Jahrhundertes als Enlfiehul\l.'Stei t anzunehmen in. Die T lmlfache, dafs fr e I'on weifsc lIl 
Marmor find, beweist, dafs d ie Vorliebe fil r kollhares Sleinrnaterial , wie es lich um die Wende des XII . 
und XII I. Jahrh underlC5 in Deutfehland htlufig leigt, auch in Nurnberg herrrehtc. VOll der Capdlc der 

Burg und ih ren Marmorf!tulen wi rd unlen die Rede fein. 
Wir haben , im Cegen fal~e zu anderen Reconfirue tionen, d ie wir t:egeben haben, gerade hei Iier 

Nl1mbcrger Burg in gan:r. confequenter Weife die ausgeladenen hölzernen \VellTgänge :1111 obereIl Tl,ei k 

11, Sie mOgen fchoo der frühe,eu B"" :lI1lmg<: a. gehö,t haben. In Nii.nbe,g I,at roch die Aufichr {~n ge{eur , dar, dic 
,~ehu_n' Cin,e VOm Rathhaure au . .. ngdegt r"Oen, damit die Ka th.herren insgeheim hätte" ",r"mme" kommen und "lieh, 
w<:nn da. Rarhhau. vom Volke bedroht WIr, hille11 ent!li~hen kÖMU. De. Te~hnikcr wird all~rdinl:' "ichr h.,.ei ru, ... ·je ein 
{Dich /rror..,. Werk heimlich h!lue f,;<:mach. wNde .. kÖ11nen, ~" ~lchcm viel<: Arboi.e' Ja"re lang Ih ~ ,jS {ei" n,,,IT,o,,, etwa, nl . 
01. ",an he ll re heimlich eine Eirubahulinie hu." wolll •. Wo rolile "ur heimlich an d~. Mare,;.1 hinl:ckOl1ln,." {dn, d ,,~ ,,,a n 
. ... dielen (;iin,en 0" Icha lten ho"e, die jed<mr~ n., .... il {chon im XIV. Jn1.,hllnd •• 1 ",i t ~in"m Goh~inoni lT. nm5:cb.". du "ur 
\Ven;,cu bekannt wa r, an,olo,1 wOldcn rein mülT.n, beyor die Stadt nand? Wenn wir (1'~ler .,{ah«n, d~r • • in. dne Mau,e, 
arn .hei ml iehen Werk. h.imlich bdchärtii"1 wurdu, 10 h.bc:n r", Ilewif. Dich! die un'e,irdirchen C~nKe gc .. ,ach" r .... d .... 

höchftc ... all' c;ebelfert. Al, man den Pbr~ ru. das heutlc;e K~lhhu.J a,,"walalle, .... ...:" {ehon die Ullrll~"'(ca "iehr .... hr in 
der Bura;, und es "'''Ir gerade ,He T hatr.che, d.r. eine. der Burggjnge hier miind~ tc, ru, die Wal,1 d ie{u I'I~ .. ", m.r.,cl",,,d 
,ewden fein. 
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&:lIIof, 
CbiLlon , 

der ThUnne und foun igerl Gl.'bäude angebracht und nur beim Palas, .... eil er Uberhaupt nichllVcbrhllft war, 
fie wcggelaffen. Wir wollen damit nicht ragen, dar! wif fUr NUrnberg Beweife ihres C'hemaligen Vor. 
handenfeins hätten , für andere Bauten nicht. Diere 'Vehrg!inge gehören einmal 1:um mittelnlterlicben 
Verthei(ligungs-Srficme. Für die Zeitbefiimmung dl'S erftcn Aufkommens fehlen uns die Belege. \Venn 
wir fehen , wie wich tig (je für die Vertheidigung find, wie fchwierig uhne fit ein Feind, der dich t an der 

Mauer FuCs gefaffl haue, gefchärligt werden konnte, {o muffen wif annehmen, dars ihre Verwendung eine 
fehr {rUhe war, und doch fehl en uns die Belege. Wenn wir uns daher eine kleine Burg etwa ohne 
folche denken können, (0 wird es uns doch fch,,'er, eine mit Luxus ,ebaute Burt im Schluffe des Xll. Jahr

hunderte!; UIIS ohne folche \'orzufiellen. In einer Beziehung lind wir wohl bei unferer fchon 1878 eilt. 
Ilandenen PubliCllt ion (im _Anzeiger rur Kunde der deulfchen VOr%cit ~), die wir hier rcproducirt haben, 
zu " 'eh {:'cgangen. Wie beim Palas, fo häuen wir auch bei der Capelle diefe höltemen Wehrgänge 
weglaffen mUffen , da. gewifs auch d ie Capellc nicht wehrhaft war, obwohl ihre Nordfeite den Zugang 

zum dritten Plateau berühr te. BC!ilglich des Thurmes an Iler Capelle wollen wir jedoch die damalige An. 
nahrne, dafs er fchon im XII. Jahrhundert ein Feftungsthurm war, nicht uml\ofsen. Dars der obere Thcil 

deffelben keine Fortfetzung der unten angelegten Architeklurgliederung zeigt, in einem fp!ileren Umbau 
Ul~ufcb reibcn, bei welchem auch die verfchiedenen llruchftUcke eines anderen romani fehen Gebäudes ein. 
gemauert wurden, die jetzt das Aeufsere des Thurmes zieren. E r trägt den Namen .He identhurm~. Es 
in merkwürdig, wie rafeh Erinnerungen verblaff'en: weniG' über '2 00 Jahre, h/khftens 2S0, waren feit dern 
Baue des Thurmes verHolTen, als fehon Mtiflerlin in feiner . Nurnbcrgifchen Chronik. ihn als heidnifc:bes t 

d. h. römifehes Werk bezeichnete. Und wie kurt mag es erlt hergewefen fein, dafs die verfehiedenen 
Bruehltueke an der Aufsenfeite waren eingemauert worden I 

Aum.Uend murs es bei dcr Anlage der NUrnberger Burg immer bleiben , dars f,e berei ts keinen 

Haupllhurm mehr aufweis t, welcher als letzte ZufluchtsfiliUe d iente und als {olche noch \'e rtheidigt werden 

konnte, wenn felbn der Feind be reits den g röfsten T heil dcr Bur(:' ~(etst hatte; dcnn wenn bei Burgen, 
wie auf dem Fleckenftein und Neufeharlrenexk, dies nicht möglich war oder nicht nöthig, da ja die 
Fclfen fclbft die Stelle der Thurme einnahmen, fo wUrde doch eine folche Anlage in Nürnberg reeht wohl 
möglieh gewefen fein, ob nun der Thurm in der Mitte geftanden haUe, ob mlln ihn auf die richerfle 
Spitl.e im Wellen gerehobcn oder ob man ihn fororl {:'egen Onen dem erl'-en Angriffe entgcgengeftell t. 

Die Burg: war "ben nicht in erfte r Linie Felle, fondern in ed'-er Linie Wohn· oder Hofburg, deren 

Wohngebäude, Palas und Kemnate, an der lieherften Stelle ftanden , wihrend d ie Befeftigung d.uu diente, 
den l-~cind von ih nen abzuhalten. Es mag nun allerdings der Capellenbau in feiner Anlage als fefte r 
Thurm gedacllt worden fein, der uber der Capelle n<:>eh Stockwerke ab Wohnung- im äu(serften Nothfalle 

ulld tU oberfi Vertheidigung-swerke erhalten follte, wie der Thurm der Fefte F riefaeh, auf welche wir 
fofort kommen werden; es mag fein, daf~ diere Abrieht urfprunglieh beftand, aber im Laufe des Baues 
aufgegeben wurde, fo dafs man lieh mit dem kleinen Feftungsthurme begnUgte, der (tber dem Chor ftand, 
weil man fieh fagte, dafs , um eine Fen e, die derart mit einer Stadt in Verbindung ftand, wie dies in 
NUrnberg der Fall war, rich ein folch grofses Heer fammeln mUrre, bevor die Belagerung beginnen 
kÖllne, dara es keinen Zweck mehr haben konnte, 1ulebt noch mit wenig Mannfchaft einen einzelnen Thunn 

tU halten. 

Anders fiand die Sache bei der nun zu erwähnenden Fene, dem fehr be. 
kannten und oft abgebildeten Schlofs Chillon am Genfer See, welches wir nicht 
unenyähnt laffen dürfen (Fig. 4Z 84). Seine Bedeutung beruhte darauf, dafs es an 
einer Stelle, wo die Berge faft: unmittelbar aus dem See auffieigen und nur am 
Ufer ein fchmaler Pfad blieb , dicht am Ufer auf einer Infel erbaut ill:, fo nahe 
demfclbcn , dafs die Verkehrsftrafse von der Burg aus volUländig beherrfcht und 
damit der Verkehr geradezu abgefchnitten werden konnte. Es in eine fo rmliehe 
:t Klaufc <l . Die Anlage jll: fehr alt; fte gehärt der erfien Zeit fieincrncr Burgen an 
und in: defshalb fehr lehrreich. Es in eine kIo/a t deren Gefialt durch die Form der 
Infel benimmt in. 

Bei A in. der Eingang ,'om Lande aus. Der Thurm D n~ht in der Miue des Hofes C C'. DieCer 
Hof gehört mil feinen Mauern noch der urfp rlinglichen Anlage an und war vom Zwinger B rings umgeben. 

Wi r dUrfen gerade diefe Anlage als fi cheren Beleg rur das fruhe Vorkommen des Zwinge~ anfuhren, w~i1 

Si) N~ch: .NUHU.1. n ie 5<:hlijfTcr, Burgen und Klöller der romanifchtn Schweiz. K .. luuhe ,886. S. 3 u. Taf. a. 
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GrullcJrifs des Schlo«es Chilloll U). 

gewifs NiemMld glau hen winl , es 
fei IIherlmll])t möglich, Ilafs je 
nur die illnere Hofmauer \'orhan. 
den gewe(cn fei, uml der rinJ;su!11 
flchenlle Raum der Infel (ci rrl"i 
J;chliebl"n, H ier murs IHe Sit u:ttion 

Jeden tllJeueug'en , (lafs "Oll ~l1em 

Anfange ~n llufscr der inneren 1I 0f· 

mauer anch eine nieurige !iufsere 
Zwingernmuer vorhanden gc,vere" 
fd" mufs, ja dafs man deli Hof 

nur der~halh fo enge anlegte, tun 

Raum fUr den Zwingcr zu ilchalteu ; 
denn die Burg durfte ihrer Auf. 

gahe gCl1liifs keine zu geri nge Be· 
f:ol1.unl: Ilahen, 

IJ it: Seile, anf wdcher der 

'\IIgriff gegen d ie Burg flallfin<len 
};onnle , zUl:leieh jene, durch welche 
die Sl rafst beherrCehl wurde , war 
nalilrlich die der Sll7lfse und dem 

Ge"irg~fufse gegcnUber liegende IJ: 
hier blieb a1fo auch fl):iter der Zwiuger noch unberUhrt, Von der Seite des W:orrers fU rchlele IfUln kduell 
Angrilf, und fo nahm man auch keinen Anfbnd , in den Zwillger noch im XII" jedenfalls fp!iteflens 
im XIII. Jahrhundert den Palas E eill ~ubauen , Die Ilbrigen Geblil:lIle, fo wie Ilie Capelle I'~ der Hau C und 

die ThUrme 11 wurden im XIV, Jahrhullderl beigcfllgt. Sie beherrfchen nun den Ch:uakler Iler iillfs ... ren 
Erfcheinung der Burg fo "Ollfl:inrlig, dafs leltteT1~ meh r das Ausfehen einer folehen d~ ... X IV. lind XV.Jallr. 
hundertes haI, als des XII., obwohl die ganze Anlage !liefer Zeit "ngehört U), 

Bei Befprec1m ng der Stadtunlage von Friefach war in Art , 27 (5 . 26) die 1~ede 

von der auf dem Petersberge nordwefilich von der Stadt !ich erhebenden Burg, an 
welche diefe lich angefchloffcn hatte. Ueber die Zeit der E rbauung derfelbc ll fehlcn 
zuverläflige Nachrichten j wie lie flch uns darflellt (Fig. 43 1I, 44) I Illag fie dem 
Schlurre des XII. und Beginne des XII1. Jahrhundertes angchören. 

Der Gefialt des Felfens entfprechentl, bl"neht fie aus mchreren Abtlleilungcn ; keine ,lcrfclhen fleht 

jedoch mit der Stadt in Verbindung, Wollie man tleu Wcg zur Felle einfehlagen , fo muffle Illall die 
Stadt durch das ~ackthor, welches in unferem Plane (Pig, 43) mit Z !Jezeichnct HI, verlalTen. Von dorl 
geht er in wcitem Hogen um die SUdweIl· bis UIr Oflfeile und Nordfeite herum his zu r SUdollfeite C 
und erreicht fchon in einiger Höhe nuf der Nordoflfeite hci X fhu erne Thor. Hei m Pun};le rs fchlie fst 
lieh ein fpäteres Vorwerk an, durch welches der \Veg noch weiLer ll:1eh Nordwellen gedr:ingt wurde, 
Der ganze 'Veg lag in der Schufsweitc der auf dem l'elfen errichteten Gebiiutle; beim Punkte X Imt er 
in den Zwinger J , Unmillellmr unter die M:1uefll der Vo rburg, welche den N~mc n .Scillofs I.:1\'lIllh t rug, 
wihrend an feiner Aufsellfeite die edle Verlheidigung$linie gegen die Metnilz ·!::hene fiell hc(~ntl . Diefe 

Vorburg ha.lIe ih ren Zugang bei Y und heiland aus dem von Gebilutlen umgebeneu Hufe 2, \'011 welchenl 
fowohl der weflliche Hof 9, als du rch flic Gehiiude hindu .. :h der Innerc Schlofshof.], an welchen dns 
Hauptgebäude, tier Palas 1.., flch anfehlofs, erreicht wurden . Dicfe Anlage, fcllon fe ll :111. flch, halle an 

der Spitze noch zwei ThUrme , den viereckigen I und den halbrumlen A', Im SIIdoße1l erhoh fleh ZII 

Reller Höhe der höchllc Punkt dc;; oberen Felfells. Auch diefe Vorbllrg war ohne Verbindung mit der 
oberen, von ihrem Fc!fen jedoch beherrfcht. Neben 11emfdl IC n fll hrle das ~lI'eite Thor J\ ' in ,Jen inneren 

Zl'I'inger 4 , der mit einelll Thllrlllc 0 verrehen w:1r, 7.11111 Thorthurmc P, "Oll .Ia \\'eil~'r durch d~n 

Zwinger .s (l in den grofsen Vorhof S. \\'0 hei dem halbrun,\cn ThuTllle T flch .lie Stadlma uer :tnfchlofs, 
Diefe plattform S, welche flch hoch Ilber der Stadt erheLl, trilgl eingcCch lolfen ,'on tlen Thllnnen Q, N, S 

du alle Stift~ki rchlcin Si. Pd(1' /1, welches dem l3ergc .Ien Namen gegeben. E lwas höher noch lil.'{;"t die 

") St;hon nach Fertiet'ldlulIJ:" unfcrer C:>o,~" Arbeit crfch,e" ab H.ft L U tl . r . lI;uhc'lunS~1I du aOliquar,fchu ~. 
{c11{d!.r. in Zü .... h. der Bel;nn .. ine ... inlehenden Arbeit v,," N . Jl,,"" : lI""ch,~ib"nc d". s..:~kl fI' ... ChilIon . I (Lo..il'.i, .... ). 
Im FaDe einer fpiilercn Aufbge holfen wir tl 'ef~ Schrift benunen IU kü",,~n , 

, .. 
Ilm!,: 

" F..icf~ch, 
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Fig. 43. 
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Grundrifs der Burg tU Friefaeh. 

Plattrorm 6, welche, "on Gebiuden umgehen, den inneren Schlofshof bildet. Aus demfelben tritt der 
Hauplthurm A volHländig heraus: das fHirkfle Verthcidigungswerk in ,1(0 gemdezu aus dem Hauptbaue 
henusgefchoben. Der alte Palas, der Schauplatz der Fene , welche im Mittelalter h ier flaurandco, in 

unterem Plane mit C bezeichnet, befieht aus zwei etwas fchiefwinkelig an einander /lofsenden Flügeln. 
Im Uebrigen erforderte der Holbalt noch eine glntt Reihe von Gebäuden, dic: urfprtlngli ch wohl von Hoh, 
{päter monumental ausge(Uhrt wurden. Jene. welche noch dem XII. Jahrhundert angehören, wenn fit auch 
nur in Renen erhalten, fmd auf unferem Plane mit dunkleren hrauern angedeutet. Bei F ficht die Kücbe, 
ein Geb!iu(le, welcbes ohnt Zweifel um Cei ... es m!iebtigen Schlotmantels wi!len heute 5 1! die -Münze .. 
bezeichnet wird. 

Der alte Eingang 1Um inneren Hofe in nicht mehr erhalten. Jeut fieigt man unweit dell Thllrmes P 

durch einen fchräg eingebrochenen Gang vom Zwinger Ja in den inneren Hof empor. UrfprUnglieh n..nd 
wohl lIer Zugang in der je(tt fehlenden Oftmauer des Palas C neben dem HaupUhurme A, von diefem 
noch einmal vertheidigt ; denn der Palas (<:Ibn wllr ohne Zweifel nicht auf Vertheidigun" eingerichtet, wie 
überhaupt die den Hof 6 umgebenden Gebäude, welche durch ihre Lage gegen di recten Angriff von 
aufsen gcfchllbt waren. lns\.lefondere war es geudetu unmöglich, dem Geb!iudefi llgeJ E tU nahen, während 
allerdings C und G fehwer zu halten waren, wenn der Feind im Zwinger" oder, nach dem Falle von 04, 

auf rie r Plattform.5 Rand . Vom Hofe 6 n eigt der Felsrttcken zieml ich hoch durch 7 und 8 bis 1um Ge
bäulle /I auf, welches. ein unhewehrtes Wohngcb!iude, defren zwei Giebel noch heute mächtig in die 
Luft ragen, die let1te und feReRe Stelle der Burg einnimmt, jene Stelle, \1'0 man nach der älteren Tra.dition 
unbedingt \Ien fefießen Thunn erwartet hätte. 

Wir haben abCtchtlich unfer Kapitel nicht damit begonnen , eine allgemeine 
Regel aufzuftellen, nach der man im XlI. Jah rhundert die Burgen angelegt hätte; 
wir haben im Gegentheile nnch einander kleine und grafse Burgen einfach vorgefuhrt, 
um zu zcigen, wie verfchiedcnartig die Anlagen waren , deren jede aus den be
fanderen Bedingungen abzuleiten ift, welche das Terrai n vorCchrieb. Wir haben 
aber gerade an die T hatfache , dafs in Friefach der feftefte letzte Punkt gar nicht 
auf befonderc Vertheidigung eingerichtet war, einc Bemerkung allgemeiner Art anzu_ 
knüpfen. Behagliches Wohnen und mögJichftc FeO:igkeit find zwei Begriffe, die mit 
einander in W iderfp ruch fiehen. Nun war aber trotz aller kriegerifchen Neigungen 
des Mittelalters doch all enthalben auch auf der Burg der Friede die Regel , Be
lagerung und Vertheidigung die Ausnahme, und fo machte denn das Leben mit 
fei nen Anfprüchen an Behaglichkeit feine Anforderungen, insbefondere auf einer· 



Fig.44· 

Burg %11 Friefach im XI!. und XIII. }ahrhonderl. 

grofsen Burg, wo Hof gehalten werden (ollte, immer mehr geltend. Es kam aber 
noch eine rein militärifche RückfIcht auch d ie(em ßet!ür(niffe entgegen. Es iA: ge
wifs recht fchön und erregt unfere höchfte Bewunderung, wenn wir die tapfere Ver
theid igung eines Punktes fehen, wenn wi r ve rfolgen , wie Schritt flir Schritt dem 
Feinde der Boden fl:reitig gemacht wird. Aber es läfft lich doch nicht leugnen, 
dafs nicht alle Zeit ein grofser, ernfler Erfolg dadurch erreicht wird, dafs die Ver
theidiger trotz aller Verlu!l:e lich noch immer halten und zul etzt noch der letzte 
Mann das letzte Schilderhaus gegen die ga nze feindliche Arme verthcidigt . Bei 
jeder Burg muffte es fich daru m handel n, das Hauptwerk auf das cntfchiedcnflc zu 
vertheidigen: war dies abe r gefallen, {o kon nte es wenig mehr nutzen, noch weiter 
vorzugehen. 

Wenn in Fr iefllch (l' ig. 43) ein Feind die Vorhurg halle, wenn er den T hurm ~I genommen, damit 
im Hofe 6 !land , wenn er J.udem das Thorgeb.iude genommen und n:lch 7 gekommen war, wenn er die 
Pforte W noch genommen , fo konnte eine Verlheidib'Ung von 11 nichls mehr nutzen. Der Feind konnte 
fein gror~es Heer U!Jer d ie ganze Uurgnädle Ilusbreiten; in einem Thurme bei 11 hillten doch nur mehr 
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welliGe Mann Raum fin deIl künnen. So lange noch genügende MolllUrchafl vorhanden war, murrte man " o r 
allem bei S k!impfen : war m~ll \'on dort " er tr ieben , Wu man clwa au f 8 befchrank l , dann war nur, (0 

lange A noch {h.nd 1 die Fcfl.e überhaupt ~u hallen. Ein En,fatz aber, der c twa von aufsen kam, konnte 
nur eben noch Hilfe bringcll , Co lanee der Feind etwa hlofs den Zw inger I genommen, höchfl.ens wenn er 
fc hon bei S fia nd lind den ThuTm A belagerte. Defshalb war es wichtig, dars d~ s 1t:l7.te Hauptwerk gar 
nicht .tu tief in der Fene drinnen fia nd , die ja nicht genommen werden konnte , (0 lange A widcrftand 

und genllgendc M:m nfcllaft yorhanden war , um den Feind ab tuhallen, den unbewehrten Palas ( l U bereUen . 
D amit war allerdings ein theorc ti fc11cr GrunMatz ul1Ige n ofscn. Wenn wir im Allgemeinen immer geneigt 
fInd, an~uneh ll\en , dars jede }' e,ne im \Vefentlichcn VOf\ ' ·ornherein fo anGelegt gcwefen fei n und alle Haupt. 
benamltheile enthalten haben muffte, d ie lie auch fpllte r zeigt , (0 möchten wir hier doch eine Ausnahme 

ulgcn chen, die ern in J:'olgc prak tifcher Etfnhnmg lieh ergeben konnte. Wir möeh tC'n immer glauben, 
dar, "orher bei der Anlage deli XI. Jahrhundertes der Haupuhurm nicht bei A, fondern bei H fiand. 

6. Ka p it e l. 

Die älteren Klofteranlagen. 

Unter dem erften Eindrucke der Lehre Ckrifli waren ascetifche Män ner, durch· 
drungen von dem Gefiihle der Nichtigkeit d iefer \~elt , in d ie Wüfte gezogen, um 
dort in Gebet und Betrachtung , der \~elt und allem irdifchen Treiben fern , ihr 
Leben zu verbringen. Die Zahl derfelben war nicht gering; fie vereinigten fleh 
mitunter zu gemeinfamem , dem Gebete gewidmetem Leben , und zu Beginn des 
IV. Jahrhundertes war eine Anzahl folcher Anachoreten in der oberägyptifchen 
Wüfte um den heil. Anlolliu,s verfammelt, wo {j e nach beftimmten Regeln ihr Leben 
einrichteten, Diefe ganz von der Welt getrennte Gemeinde gilt als der Ausgangs
punkt des Klofterlebens. Sobald aber einmal eine OrganiCation vorhanden war, 
muffte die abfolute Verachtung der Welt gebrochen werden; denn der Begriff einer 
Organifatiol1 ift: ja ein weltlicher, und fo erhielt auch das Klofierleben nach und 
nach praktiCche Aufgaben und damit eine Bedeutung fur die W elt, der gerade die 
erften Infa(fen der Klöfter unbedingt entfliehen wollten. 

A ls das Chri(lenthum und damit die auf der Antike begründete Cultur den 
Völkern des Nordens gebracht werden follte, zeigten fleh die KläRer als das zweck. 
mäfsigfte Werkzeug fur di efe Mifftonsthätigkeit , und Ilatt der Welt vollftändig zu 
entfagen, erhielten die Mönche die Aufgabe . gefl:altend in das we ltliche Getriebe 
einzugreifen und Mittelpunkte eben fo der weltlichen Cultur , wie des religiöfen 
Lebens zu werden. Die Klöfter erhielten die A ufgabe, Wälder auszuroden und an 
deren Stelle A ckerfeld zu fchaffen, fomit die Beiiedelung des Landes zu fordern; 
fle follten flir die religiäfen Bedürfni ffe derer forgen, die zur Befiedelung des Landes 
herangezogen wurden ; Handwerk und Kunft, vor Allem auch _die Baukunft, follten 
von den Mönchen geübt werden, und die Wiffenfchaftcn follten eine Stätte finden, 
an der fie ungeftört erblühen konnten . 

Wo ein Kla fter ein Stück Urwald gelichtet, da fanden in dem Heim, welches 
die Mönche fleh aufgefchlagen, die Reifenden Bewirthung und Nachtlager, und [0 

bevorzugte der Verkehr gerade jene Wege, an denen fleh Klöner befanden ; ja 
mitunter waren {je es allein , die den Verkehr ermöglichten ; denn feIM!: an ab
gelegenen Orten , zu denen gewifs die Hoffnung auf Gewinn Niemanden fuhren 
konnte, da liefsen f1ch Mönche nieder, mit der ausgefprochenen Abflcht, dem Reifen
den beizuflehen, ihnen Herberge und, wenn es Noth that, Hilfe zu gewähren. 



Damit wurden die Klöfier auch von felbft Knotenpunkte des Verkehres. VOll 
ihnen g ingen Wege nach allen Seiten, auf welchen fie ihre fegenbringende Thätig. 
keit der weiten Umgebung zumittelten, auf denen all e hinzuzogen , die T raft in 
geHl:Jichen Dingen , Belchrung und Hilfe in weltl ichcn fllchten. So wurden die 
Klöller zu form liehen kleinen Städten, und wie vor den Thorcn der Burg und der 
Stadt fich AnfiedeJungen entwickelten, deren Gröfse und \~'achst h llm VOll der Be· 
deutung abhing , welche der Ort fur den allgemcinen Verkehr hatte, fo umgabcn 
auch wachfende Anfiedelungen die Klöfl:er , welche ganz geeignet waren , eben fo 
den Kern einer Stadt zu bilden, wie ihn eine Burg bildete. 

Die Ver~ehrswege dienten aber nicht blofs fried lichen Wanderern ; auch d ie 
feindlichen Elemente zogen die Strafse entlang, und (0 drohte den Klöflern fcl bfi 
oft genug Gefahr , gegen welche fie geru rtct fe in mufften, und da fie an Stellen 
Jagen, welche fti r di e Landesvertheidig ung wichtig waren, mufften fie auch in dicfc 
eingreifen. Der Krieg tobte auch mll fie , und fie konnten lieh def{cil Einfl li f{cll 
nicht entziehen. Zwar follten die Mönche das Schwert nicht (chwingen ; aber es 
fauste ihnen oft genug um die Ohren, und fie mufften fich dagegen wehren. 

Die Mittel zum Schutze der Klöfler waren zu nächfl ideale. Ihr Gottesfriede, 
die Heiligkeit der Stätte foll te lie (chützeu. Offen tland das Klofl:er da, und auf 
dem Plane von St. Gallen , welchen wir unferen Lefern in Theil ll , Band 3, erfte 
Hälfte, diefes »Handbuches c: (Tafel bei S. 134) vorgefiihrt haben, ift noch von Be
feiligungen nichts zu fehen. Offen liegt in heiligem Frieden Gebäude an Gebäude ; 
Strafsen, wie in einer Stadt, ziehen in regelmüf..;igcr Anlage zwifchen hindurch ; 
Alles ift überragt von der Ki rche, neben der zwei runde T hürme ftchcn, die zwar 
keine Feftungsthürme fi nd, aber doch weithin Umfchau boten lind zugleich von fe rn 
fichtbar dem Wanderer zeigten, wohin er feine Schritte zu lenken hatte. 

Nicht immer allerdings fchützte der Gottesfriede die Klöllcr : dershalb !landen 
fie auch alle unter des Kaifers befonderem Schutze, und da d ierer ihnen nicht flc ts 
perfonJich nahe fein konnte, betlellte er einen Vogt fii r jedes Klofl:er, der an feiner 
Statt es zu fchützen hatte. Es waren weltliche Grofse der Gegend , welche d ie 
Waffen zu tragen verftanden und Jedem entgegentreten konnten, der des Klollers 
Ruhe flören wollte. Indeffen, wie (0 viele Einrichtungen jcner Zeit, entfprach auch 
die Schirmvogtei der Klöller ihrem Zwecke nur theilweife. Der Vogt wollte ni cht 
blo[s des K lol1:ers Schirmherr fein ; indem er feincn Schild über da{felbe hielt, wollte 
er auch def(en Herr fein, und oft genug hatte das Klo!ler gräfserc Noth , fich dcs 
Schirmvogtes zu erwehren, als äufserer Feinde. 

Aber auch diefe blieben nicht aus. Anfchaulich ift die Schilderung, die 
H arlmamms in feiner Vita S. Vibomdoe 85) und EI.:kelw l·t'6 7) in den Colus S. Golli 
von dem Ungarn .Ueberfalle geben, den St. Gallen im Jahre 926 zu erdlliden hatte, 
Das Klafter war ganz offen lind hätte darum keinem Feinde widerf1::ehell !,ÖnllCIl . 

Reichenau 88) fcheint damals fchon befefl:igt gewefen zu fein , und dahin hatte der 
Abt (chan im Jahre zuvor bei der Kunde vom Herannahen der Ungarn den grä(sercn 
Theil des Klofl:erfchatzes und der Bibliothek in Sicherheit bringen kl rrCIl . NU ll er
richtete Abt E ug-i/bert in unmittelbarer Nähe des Kloftcrs 811) in aller E ile eine fehr 

M) /1,,,.,,_,,,/,,, C' nHlfni"'l MJf".ü". Sc,,~_u. Dd. ·IV, S 4H . 
11) &. Gallircbe G~rch iclouqlld!cn. U. U u",cK"ben VOll G. 1'01""11 . ~on Kno,,~u. lW. 111, S. ' 94. 
U) HI,.i",,,,,,,; A"rin.fi. , 11" .. "ic/tff . N/tff"".,,,t,, C, ,,,,,, ... U,, "ij/~,.i(~ . .sui;'~,," . lId. v , S. 6, . 
• ~) W. hrfchcinlich die fo;. Wald!>II' , .m TCCh len ur~ r der Si ller, \l,~ Kilon •. 00 .. S,. GaUe" . 
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ftarke Burg. In die fe tiefs er den Ren des Klofterfchatzes an Büchern, Silber und 
Gewändern verbringen, rief feine Mtlilu 'O) ein, liefs die ftärkeren unter den Kloft:er
brüdern die Waffen ergreifen und bewaffnete eben (0 die Hörigen des Klofters. 
Es wurden rafch Panzer aus Stricken und Wolle angefertigt und Schilde hergeftellt, 
Pfeile gefchnitzt I Knüttel und Speere gehärtet. Schleudern geRochten und andere 
Vorbereitungen getroffen. Aus der KloR:ergemeinde war rafelt ein entfchlolTenes 
Kriegsheer geworden; die Bevölkerung der Umgebung rammelte lieh um die Mönche 
in deren Burg. Die Ungarn verbrannten einen Theil des veriafTenen Klafters und 
belagerten die Burg, zogen aber nach achttägigen vergeblichen Anftrengungen wieder 
ab, worauf Alle, die (ich in der Burg gefammelt hatten , wieder heimkehrten und 
die Mönche ihr halb zerf1:örtes Klofter wieder bezogen, Natürlich war die fo rafch 
hergerichtete Burg, welche von den St. Galler Mönchen vertheidigt wurde, eine Erd. 
burg, die aus Wall und Graben beftand. in deren innerem Raume eben rur provi. 
forifche Unterkunft der dafelbfi Gefammelten Vorkehrungen getroffen waren, 

Aehnlich tobten die Kämpfe um andere Klöfler, und im Xl. Jahrhundert 
dürften bereits aBe befeftigt gewden fein . Theilweife wurden fie in Burgen errichtet, 
fo z. B, im Anfange des XI. Jahrhundertes das Klafter Ebersberg in der Burg 
diefes Namens 91), fo wie auch das Kloner CaltelJ in der gleichnamigen Burg in 
Unterfranken. So berichtet uns auch Brrlliu/d v(m Zwü/aitm ausdrücklich, dars 
das 1078 geftiftete Klofter mit Wall und Graben umzogen wurde, da fortwährend 
feindliche Einfalle zu beflirchten waren. Das Klofter wurde auch in mannigfache 
Kämpfe hereingezogen und die Mönche genöthigt, die Waffen zu ergreifen. Aber 
ßel·tllold 91) fagt, dafs es ihnen niemals genutzt, im Gegentheile aber viel geCchadet. 
mit dem Schwerte zu kämpfen; denn das fei nicht Sache des Mönchs, dem Fafien 
und Gebet belfer anftünden. Allerdings habe kein Schirmvogt ihnen je genut:'.t; denn 
diefe feien den Feinden des Klofters doch nur zu eigenem Vortheil entgegengetreten. 

So waren die Klöfter, je mehr Ge Sitze weltlicher Thätigkeit geworden, um 
fo mehr auch genöthigt, fortwährend an ihre Vertheidigung zu denken. Diefe wurde 
ihnen erleichtert, wenn fie im Bereiche und unter dem Schutze der Städte fich be
fanden . Dort hatten ja ohnehin eine Reihe von Stiften, die in mancher Beziehung 
den Klöflern ähnliche Inftitute waren und nur eben in Bezug auf die Herrfchaft 
über ihr Territorium fieh von den damaligen Klöftern weCentlich unterfchieden, 
theilweife innerhalb der Mauern, theilweife unmittelbar vor denfelben, Unterkommen 
gefunden ; ihre Lage war in mancher Beziehung jener vorzuziehen, in welcher flch 
die ifolirt flehenden Klöfl:er befanden. So fehen wir nUll auch eine Reihe Klöfter 
unmittelbar vor den Thoren von Städten entftehen. Insbefondere find es die 
fchottifchen (und irifchen) Klöner, die im Anfchluffe an das von ihrer Heimat aus
gegangene Chriflianifirungswerk noch immer in Deutfchlalld begründet wurden, 
welche vo r den Thoren der Städte endbnden und bei deren Erweiterung einbezogen 
wurden, fo zu Nümberg das Egydzm-Klofter, zu Regensburg St, Yacob, das Schotten
Kloner zu Wien u. a. 

Es machte lieh aber auch gegen die Venveltlichung der Klöner im Beginne ' 
des XII. Jahrhundertes eine entfchiedene Reaction geltend. Neben der Regel des 
heil. Bnudict, welcher bis dahin fammtliche Klöfler gefolgt waren, endl:alld Jen,e 

8(1) Freie. v.r.Ueo, 
JI) Mo,.""",./" GN'N'a"i<J1 Icijl"rkl>.. Bd, XX, S. 10. 

02) Ebenda(., Bd. X, S, 7' 11". 



9' 

des heil. Berllllard, \velche g röfsere Einfachheit und Strenge erforderte. Die ihr 
folgenden Ordensleute wurden, weil fie vom KloneT Citeaux ausging, Ci fierzicnfer 
genannt. D ie Z1.hl der KlöneT I welche nun während des XII. Jahrhundc."tc.'i auf 
Grundlage diefer neue n Regel errichtet wurden, war allenthalbe n, insbeCondcre a uch 
in Deutfehland , eine fehr beträchtliche. Den Benedictincrn gegenüber I welche im 
Mittelpunkte des grofsen Verkehres flehen wollten, welche ;111 Punkten ihre Bauten 
errichteten, von denen aus fie d ie Umgegend behcrrfchten , fuchten die CiClerzicn fer 
die Stille abgelege ner Thäler. A ber freil ich wurrte der Ve rkehr fie auch dort zu 
finden. Wo fie immer, wie 300 Jahre früher die Bencd ictiner, ein Shick Land urbar 
gemacht hatten, da mufrten Dö .. fer entftehen und in den Verkehr gezogen werden, 
und wenn fie im deutfchell Norden, wie im flavifchen Ollen das Werk der Chrillian i
firun g zu vollenden fuchten, fo verbreiteten fie damit, wie vorher die Bcnedictiner, 
auch die weltliche Cultur. 

Es ifl: defshnlb auch in den baulichen A nlagen der Ciftcrzienfer kein Unter· 
fchied gegenüber jenen der Benedictiner zu erkennen, a ls gröCserc Einfachheit in 
der äufserlichen Formengebung. Es find uns allerdings umfangreiche Klofieranlagen 
der Benedictiner aus der Zeit vor der Errichtung der Ciftcrzienfer-Klöfter nicht 
mehr erhalten; aber wenn wir den Plan von St. Gallen mit den KloO:eranlagen des 
Xll. Jahrhundertes vergleichen und fehen , da(s lieh bei Belledictiner- , wie Cifl:er. 
zienfer.KlöO:ern fpäte r der Kreuzgang in ähnlicher Weife an die Kirche anfchliefst , 
wie auf dem St. Galle .. Plane , dafs ihn auf drei Seiten andere Räume gerade fo 
umgeben, wie in St. Gallen, fo werden wir berechtigt fein, anzunehmen, dafs auch 
vorher fehon die Gruppe der Hauptgebäude, welehe li ch an Kirche und Kreuzga ng 
anlehnten, ganz eben fo 9isponirt war, wie fpäter. Davon get rennt, finden wir auf 
dem Plane von St. Gallen einzelne Gebäude und Gruppe n von folehen, deren jedes 
einem befiimmten weltlichen Zwecke diente. DalTelbe finden wir im XII. Jahrhundert 
bei Benedictinern und Cifl:erzienfern. Es war für die Ciflerzienfer nicht minder 
nöthig , ihre ganze Anlage zu befefligen, hinter Wall und Graben oder Mauern 
Schutz zu fuchen ; denn auch zu ihnen wufften Feinde den Weg zu fi nden, un d ihre 
Schirmvögte waren gerade (0, wie jene der Bencdictincr, auf eigenen Vorthcil be

dacht. 
Es find uns nun aber auch aus dem XII . und XIII. Jahrhundert mehr Ciflerzicnfer

Bauten erhalten, al s Benedictiner·Bauten. Dies mag feinen Gru nd darin haben, dafs 
die von der Regel vorgefchriebellc Einfachheit in fpäterer Zeit weniger dt n Gedanken 
aufkommen liefs, die alten Bauten fe ien nicht mehr zeitgemäfs und OIüfften defshalb 

erneuert werden. 
Im Allgemeinen mögen die Klöfler, wie die Burgen, vor dem X II. Jahrhundert 

faft ausfchliefslich aus Holzbauten beflanden haben, die von Wall un d Graben mit 
Palirraden umgeben waren. Gerade Co mögen alle die neu gegründeten Kl öfter des 
XII. Jahrhundertes im edlen Augenblicke r<tfch errichtet worden fein. Ohne Zweifel 
aber waren Anlage un d Umfang geoau diefelben, wie fpäter. Nach und na.ch, je 
nachdem Zeitverhältniffe und Mittel es geftatteten , wurde ein Gebäude, ja ei n Stück 
eines folchen um das andere in Stein umgebaut. Dafs man dabei mi t dem Chor 
der Kirche begann, war beim Klofler felbfl:verftändlich, eben fo, dafs man fp;iter, 
wenn man Vergröfserungspläne hatte, dort wieder begann , oft bevor alle übrigen 
Gebäude in Stein umgebaut waren. D ie Befeftigungcn illdcffen dürften keineswegs 
das letzte gewcfen fein, das dem Umbau unterzogen wurde. Wie im XII. Jahr-
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hundert die Burgen in Stein umgebaut wurden, wie man begann, wo es nur immer 
möglich war, den Städten fteinerne Mauern zu geben, fo war es damals auch bei 
den Klönern. Auch hier war jedenfalls der Vorgang derfelbe, dafs man die alte 
Bcfcfl:igung nur Stück flir Stück durch die neuen Mauern erfet1.te, im Uebrigen aber 
nie ein grofses Stück der alten Hefefiigung fchleiftc, bevor der neue E rfatz fertig war. 

Wie wir oben ausgefprochell haben , dafs ein principicller Unterfchied zwjfchen 
der Befeftigung einer Stadt und jener einer Burg nicht vorhanden war, fo haben 
wir es auch bezüglich des Klofl:ers zu erklären : man zog ein Mauerfyftem, einfache 
oder doppelte Mauer mit oder 
ohne T hürme, mit oder ohne Fig. 45· 
Graben, wie es eben die Mittel 
genatteten, um die Gebäudegrup
pen i man baute ern: die einfachen 
Mauern und fugte dann die T hür me 
hinzu. Mehr als ein Zugangsthor 
war eben fo wen ig nöthig, als bei 
den Burgen i wohl aber brauchte 
man unfcheinbare, von aufsen 
mäglichfl wenig in die Augen 
fallende Pf6rtchen, durch welche 
nach verfchiedenen Seiten hin 
Brüder und Gefinde austreten 
konnten, wenn (je fieh zur Be
forgung der ""eldarbeit auf die 
um liegenden Aecker und V/iefen 
zu begeben hatten, wenn fie in 
Weinberg oder Wald thätig fein , 
wenn fie die Fifchteiche unter
fuchcn und regel n oder zur Aus
übung der Scelforge fieh in die 
nächften Dörfer begeben wollten. 
Im Allgemeinen trat der Charak
ter friedlicher Befchäftigung und 
erntlcr Ruhe im Gefammtbilde 
des Klofl::ers naturgemäfs mehr 
hervor, als jener kriegerifchen 
Trotzes , wenn man fchon die 
Mauern fo feO: machte, als mög
lich. Man erkannte fofort , dars 

J 

Anflcht des Klonen Citeaull U). 

das Klotter nicht des Krieges wegen, wie die Burg, begründet war, fondern gleich 
der Stadt um des Friedens willen. War doch auch das Klofter eine Art kleiner 
Stadt, in der fljr alle BedürfnifTe der Infaffen geforgt fein muffte. 

Zu den ältelten KJöflern, die in monu mentaler Bauweife ausgeflihrt find, ge
hört jenes von Citeaux , von welchem wir hier in Fig. 45 nach Vi'olld-/e-Duc U) 
eine Anficht geben . die allerdings nur die Hauptgruppe umfafft, aber doch bei 0 
den äufserften Eingang durch die Einfaffungsmauer erkennen läfft, bei D die daneben 

~S) Nftch: VIOLLItT.La·Duc, a. a. 0., Bel. " S. 211. 
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ftehende Cape lle, bei E ein inneres Eingangsgebäude, das zu dem freien })l atzc der 
Kirche A fUhrt, welcher von den Oekonomie-Gebäuden des Klafters llingebcn war. 
Von der Befefiigung läfft fieh nichts mehr erkennen ; die einfache Mauer, wie l'ie 
hier gezeichnet ill , war aber fchwerlich genügend, das Kloner zu fchiitzCII , und 
wir denken uns defshalb noch weitere BefcO:igungen hinzu. 

Sehr um falTc lld in dagegen die Befeft igung von Clairv;:IlIx, VOll der Violletlc
Duc einen Plan mitthei lt. 

Es ift uns aber fieher kaum ein volU1:ändigeres und fch önercs Be ifpicJ einer 
älteren K lofteran lagc erhalten geblieben, als jenes von Maulbronn , das wi r in Fig. 46 
u. 47 '1 4.) unfern Le(ern im GrundriITe und in einer Vogclpcrfpcct ivc vor Augen 
fuhren. De r Maf.<;O:ab in derfelbe, wie bei den I3urgengrulldrilrcn (I : 2000), (0 da r. .. 
Vergleiche leicht mög lich find . Die Erhaltung des Gcfammtldofier~ ifl heute noch 
(0 voll ftändig, dafs nur (eIn geringe Erg~inzungen nöthig (md, um voll fiändig das 
a lte Bild zu habe n. 

Die EinrlllTungsmlluer ill. eine doppelte; die innue Maller ]lalle 5 T hUrme, in tieren einem lieh 
da, Zligangslllo r befand; auf der Vogelperfpeclive in der ei ne abgehrochen du{;enellt. Ouerhalh lIes 
Klofters, das T haI emporll.cil:end, belilUlen lieh mehrere I;rorse Teiche, die: nicht blor, de r Firchzilcht 
dienten, fondertl auch genllgenden \ValTerl'orrath enth ielten, den jeder liefere von (lern höheren enlnc!uncn 
konnte, (0 da($ felbn bei trockt'nem \Vetter d ie \\"arrergerinne cefpeist wll rden , die, vom unternen "us· 
gehend, thei l, oberirdi(eh, theils unteri rdifch, die Anlage durchzogen. Da fit gerIHle im Zwinger ol>er. 
irdi fch laufen , (0 dürfen wir wohl annehmen, d.fs lie auch mit Stau- und AbfperrunJ;5"orrichtlln!:en "er
(ehen waren , die gdlatteten, den Zwinger unter WaITer zu fttu~n, (Iie abcr, lelbn wenn dies nicht der 
Fa.1I war , nn einer Reihe von Stellen ein Hindernifs für die .\ nn!iherung an die innn!'re l\buer boten, 
wenn etwa die änfscre c:dallen WllT. \Venn auch der Verliehr und (bmit der I'eind ,las Kloner ;r;u limlen 
wurste, fo bildet cla lTelbe doch keinen fdlen Punkt an einer durchG;ehendc ll SuarS(', n .. ch follte es die 
t:mgebung bellerrfcht n ; vielmehr ill es felbn von den leicht ~oR!i n b: l iehen umliegenden Höhen ,!eron t I>c. 
herdcht , da(s C$ nicht im Stamle war , eine'l xOI hlre iehl'n }°cint\ vom Vormarfche nllfzuhn1t l'n: es lwnnte 
lich daher bei d~r ganten Befclligung nur eben 11m Verlheid igunc:, vor AJltm (!ar um hantleln, ce.;en 
einen Ueberfall durch umherziehende Horden Sicherheit zu gewäh ren. Die Mauern fin d daher ~W&r immerh in 
ftattlich, abu doch wtder hefonders hoch, noch bdonders n . rk. Allerdings mögen ja durch nngelehnte 
Hol;r;·Connruetionen die Kronen verbrtitert {;e"'efen fein, [0 da.rs auf einem Weh rgnnge Mannfcha(t Raum 
finden konnte. Abcr es wird dtren wahrreheinlieh gar nieht fo viele vorlillnden gewef"n fein; .Ienn ohne 
Zweifel befchr!in kte man fiell mit dt. Ausgabe rll r Söldner fo viel als möglich und nahm deren (la uernd 
wohl kaum mehr in Die nn , als in den Thllrlllen aueh fchlafen und Unterku nft li rulC II konnten; ,knn die 
übrigen, da und dort fiehenden Geb:iude dienten alle benimmterl , mcin wirthfchaftliehen Zwecken. Dit 
ThUrme find oder waren al!trdings beträchtl ich hoch und hatten mehrere Stock werkt i ~llein es rrnd deren 
nur wenige. \Venn nun auch die Annahme erlaubt ift, da rs dtre ll noch J\Ithr he:,brrchti!:L lI',uen unll nu r 
nicht ! ur Ausfllhrung krunen, (0 insbefomlere <leren . ",ci nuf der SIlMei tc .Ier Kirche (...., unrercs \'Iane~) 
und ~we i auf der Nordfeile bei den Gebäuden :J,] und .}I , fo liegt doch il1 der Th~tf:tehc , dar, (Ie eben 
nicht ausccführt, alfo nicht fe hr nOlhwendig befunden wurden, tier Beweis, dafs m:\n nn umfnffendt, Vtr. 
theid igung gegtn ein gröfseres Heer Ilbcrhaul't nicht dnchLe lIud nllr cben gc!:<:n h~' rumnre i fendCll Geli mlel 
flch fchUtren wollte. 

Der ZUGang ,ur gan~en Anlage Gdchah durch <len Thurm I , der denn alleh III deli iiltellcn B:lUtcn 
gehört. Oie Ordt nsregd fchritb "or , dars un mitttlbar neben dtln EincanGe lieh eint Capclle bclintl<:11 
lIIuffte, die h<-i ~ ftand, fu wie eine Herberge für Reifende, welche die Gafifrei htit des Kloner! in Anfl'ruch 
nt hmen wollten. Dide befand lieh im Gtbäude.1, welches, da In:," jll. doch niehL jCtlcm Reifenden trauen 
konnte, yor(orGlichtr Weife aus der Anlage hinaus in lIen Zwinger gdchoben ifl und I;anz "om 
Thurme 1 beherrfdlt wiNl, [0 dars man doch ,luch Ini l ('(wa widerf]l!inll igen l"falTen fertis wl·rden kom)!c. 
Die Gebiutlt 4 bis 7, 9 bis '4 und ' 7 bis 19 tnthitlten die eigentliche Oekonomie, Ställe, VurralhsrRnme 
und Wohnung fllr ,lu Gelinde des Klofiers ; /C) enthielt die l\f llhle, /8 t1 it Kellerei. I>iere Gebäude lind 
nicht monumental, ganl willkUrlich hingeneIlt , wie es das Ilugenblickliche lIedUrfrrifs gcr~de mit lieh hrachtt 

") Nacb: P"IILIII , E. Die Cinenicnrcr-Abtei Maulhronn. St u"&~ rI . 813 . ~. J6 u. ·r~f. IV. 
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Grundrifs des Kloflers Maulbronn 94). 



und wie auch in den Burghöfen StalJungen und Scheunen umhernandtu, berti t, jeden Augenblick zerRört 
zu werden, wobei CI doch oft der Zufall fUgte, dafs fie länger erhalten bl ~eben, all monumentale Bauten. 
Vor der HauptgebäudegruPlle war ein grofser freier Plalz nölhig , wo lich die her1lcigc:nrömte Menge au· 
dIcbliger P ilger lagern komlle, die an Fefitagc:n d ie Kloficrkirche hefllehen wolltl!. Brunnen / 0 fpendeten 
der Menge unentgeltHehe Erquickung ; im tiebrigen hrachte lie ihre Lebensmittel felbfi mit oder kaune 

Anficht des Klofters Maulbronn 11). 

fie in aufgerchlagenen Buden, und da entwick~he lieh denn vor und nach dl'lII Golte$dienfle of! ,. ... ·ifehcn 
den Buden unter hoben rcbattigen Bäumen ein recht weltl ich h~ite r e! Leben. 

E ine: ganll in {ich gefchlolrene Gruppe bildeten die Hauptgebäude. Gleic:ll dem Pakls lmd der 
Kemnate der Burg boten fie den InrafTen angenehme Wohnung, aber im Gegcnfatze d:nu vollnändig hinter 
Verrehlu!. . Um den mittleren Hof des J{reu~gange$ ~? gruppirt fi ch Ane~. Der Zugang hdaml ru:h 
hinter einer weftli<:hen Vorhalle zwifchen den Räumen i!3 und 2.]. Die Thür war ren verfcl1!oITen ; d ie 
Claufur halle der Mönch nur tu verlnlTen , wClm ihn eine bcfondere Miffion uach aufsen rief; ein J-'I'(!mdcr 
hatte nur mit gant beronderer Erlaubn ifs Zutritt nach inncn. Der Abi dcs Klollel"$ war den befc:lle;,!enen 
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ßrUdem gegenüber e in vornehmer Herr; er hatte auch mit dC'r Welt ~u verkehren , in ihr die InterelTeo 
des Klofier.; zu wah ren. Zu iJuo muff!!:n Vornehme und Geringe freien Zutritt haben. Er hatte daher 
(ein eigenes Haus .14 il.uCserhalb der ClauCur , durch einen Gang 3~ damit verbunden; bei .1.5 befand fleh 
cin Haus rur den Scbirmvogt, bei .16 ein Spita.l, bei 3 3 der gl'QCse Klichengarten. 

So bildete die öfiliche Hälfte des Klofters, ganz von der weftlichen getrennt. 
eine Welt fur fleh. Die g leiche Anordnung finden wir allenthalben bei Klöltern; 
nur konnte natürlich die well:liche Hälfte mit der eigentlichen Ockonomie und dem 
freien Platze fur das zugenrömte Volk wegfallen, fobald Iich die Klölter in die 
Stadt zu rückgezogen hatten, und dafs einfache Gartenmauern an Stelle der Feltungs
mauern und Thürme traten, daflir forgte fchon der Rath der Stadt, der innerhalb 
feiner Mauern keine Burg haben wollte, die nicht ihm gehörte. Und eine Burg war 
eben ein folch feftes Kloll:er doch immer. 

7. Kapitel. 

Die Burgen der Kreuzfahrer In Syrien. 

Nachdem die Kreuzfahrer in Syrien Reiche gegri.indet, die nach abendländifchem 
Vorbilde eingerichtet, aber dauernd der Gefahr des Angriffes der mohammedanifchen 
Nachbarn ausgefetzt waren. denen fle endlich auch erlagen, war die Organifation 
der Landesvertheidigung eine Sache von grofser Wichtigkeit. Die Anlage der Städte 
und Burgen zur Sicherung des Verkehres, zur Niederhaltung der Bevölkerung und 
zur Abhaltung mohammedanifcher Einfälle beruhte auf einem forgfäItigen Studium 
des Landes und feiner Befchaffenheit. Es in von grofsem Intere«e, an der Hand 
einer Karte zu fehen, welche Stellen und wie man diefelben befeftigte. Im Gegenfatze 
zu Deutfehland, wo wir bei dem in Art. 12 (5. 12) gewählten Beifpiele der Befeftigung 
des Rheinthales auf eine gro(<;e Reihe kleiner Städte und Burgen aufmerkfam zu 
machen hatten, auf deren einträchtiges Zufammenwirken gerechnet war, muffte es hier 
Ilöthig werden, an beflimmten Stellen gröfscre Truppenmaffen fen zu fetzen, und 
die Burgen erhielten daher, auch wo l'ie hoch im Gebirge angelegt wurden , einen 
Umfang, der jenen der abendJändifchen zum Theile weit überfteigt. Im Allgemeinen 
gaben fchon diefe grö(seren Dimenflonen Veranlatrung zur Entwickelung neuer 
Motive. Man fand aber auch im Morgenlande eine Reihe von Bauten vor, welche 
die Byzantiner dort errichtet, bei denen die antike Befefiigungsweife zu weiterer 
Ausbildung gekommen war. Auf diefer antiken Tradition und der byzantinifchen 
Fortbildung derfetben beruhte auch die Kriegsbaukunft der Mohammedaller j gegen 
welche die Bauten der Kreuzfahrer errichtet wurden; es mumen al fo naturgemäfs 
die Kreuzzüge und die Begründung der chrHl:lichen Reiche im Orient Einflufs auf 
die Entwickelung der Kriegsbaukunft des Abendlandes ausüben. Man hat indefren 
denfelben wohl mitunter überfehätzt, indem man Anlagen auf diefen Einßufs zurück_ 
fuhren wollte, die l'ieh ganz fachgemärs in Europa relbn entwickelt hatten. Waren 
ja doch die Bauten im Orient eben aus den dortigen Verhältniffen hervorgegangen, 
wie die abendländifchen Bauten aus den heimirchen. Ja man fieht, dafs, fo weit es 
anging, die Chrifl:en in Syrien lieh bemühten, wie im Staatsleben fo auch in der 
Kriegsbaukunft, die heimifchen Gewohnheiten in den Orient zu übertragen. Der 
Aurentha lt im Orient dauerte ungerähr zwei Jahrhunder·te. während welcher fleh 
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hier wie dort eine Entwickelung vollzog. Im Beginne wurden im Orient noch gar 
keine neuen Bauten errichtet ; ern nach und nach trat die Nothwendigkeit ein; die 
Mehrzahl der Bauten, die heute noch erhalten (md und uns über die Thätigkeit der 
Kreuzfahrer Auffchlufs geben. gehören der letzten Zeit des Aufenthaltes derfclbcn 
in Syrien an, und was fie zur Entwickelung der Kriegsbaukunft beitrugen, konnte 
im Abendlande ern fehr fpät zu r Geltung kommen. Insbefondere läert fieh bis 
dahin, wohin wir dem abendländifchen, bdonders dem deutfehen Burgenb.'1.u gefolgt 
fmd, nicht viel von oricnt..'1.lifchen EinAüfren fdl: fiellen . Wir find allerdings nicht 
in der Lage, auf Grund eigener Studien im Lande fell: zu (leUen, ob das, was an 
Denkmälern bekannt geworden in, vollftändig genügt, um ein abfchli efsendes Urthcil 
zu ermöglichen; allein eine curforifehe Betrachtung der Gefchichte des 2()().jiihrigcll 
Aufenthaltes der Europäer in Syrien läfft doch wohl annehmen, dafs dies der Fall 
ift, insbefondere feit Rey' s Studie über die Kriegsbaukunn der Kreuzfahrer '5) zu
gänglich geworden. 

Nach ihr dürfen wir wohl die Burg der Hafen!l:adt Giblet als den ältdl:en uns 
erhaltenen Burgenbau Syriens an fehen. Wir haben oben (i n Fig. 4, S. 29) die An
lage der Stadtbefeftigung '') gegeben, aus welcher auch die in der Südafiecke ge
legene Burg in ihrer Anlage deutlich genug hervortritt. 

Obwohl tier Mafsßau, wie bei allen unferen Stadtplänen, nur den fechsten 'fheH detren betrigt, lIaeh 
welchem unfere llurgpliine aufgezeichnet lind , Co hlliten wir es lIefshalb doch nieht nöthig , hier lIoch 
einmal den GrundriCs in grörserem MafsC\.abe zu wiederholen. Wir laden aber ausdr1Jcklich e in, bMl1glich 
der Gröfsenve rh!Htnirre einen Vergleich mit Fig.2 vorzunehmen , wo diefe1be nurg , die lVir in Fig. 43 

im Mafsllabe der übrigen Burgen gegeben haben, in demfelben wie jene von G iblet geteichnet in, (0 daJs 
<!an.us {orort die Gröfse der einfachen Anlage unferer orienlali rchcn Burg gegen jene deutfche im Mct nit&

Tbale in die Au~en rpringt. Es in dies befonders nÖlhig, ""~il wir darauf h in:tuweifen hahen, dar. 
diefe Burg gar nichts in, als eine vcrgröfserte Wiederholun g einer abudländifcllCn 111,,/11, und wenn man 

fie etwa mit den J1!olm von Rüdesheim (Fig. 13, 5.48) vergleichen will , (0 wolle der Unterfchied des 
Mafsft&bes nicht vergerren werden. 

D ie S tlldt G iblet kam \1 09 in chrißlichen Befi" und blieb in folc hem b is 1190, wo fi e durch 
Vertrag den Mohammedanern übergeben wu rde, um von 1199-1266 wiedt'r im chrilllichen Beritte I U "er
bleiben. Die Burg mag, wie aus den erhlltenen Einle1heiten hervorgeht, insbefondcre der durchgängigen 

Anwendung des Spiubogens , nachdem rie wieder in chrißlichen Ilerit ~ Uher~egan &:en , eine!> Umbaues be
durft hilben. D ie Anlage aber gehört jedenfalls früher Zeit an und dUrfte bnh1 nach 11 09 erfolgt fei u. 

Vom Thurme (n,,"jM) derfelben wird unten die Rede fein. Wie errichtlich, waren aufser dem· 
felben noch 5 andere ThUrme. vorhanden, von denen heute der flldönliehc fehlt. Wenn "'~J' glaubt, dll f, 
die Burg einen Zugang von au(sen gehabt habe, dage&,en der VOll der Stadt aus zu ihr (Uhrentle E nieht 
vorhanden geweren fci , fo können wir uns ihm darin nicht anfchliefscn. Allerdings hnn die Sudmauer der 
Stadt ihre Vertheidigungsf.ont nicht gegen die Burg, fondem murs fi e als ä ufKre l.buer der Hurg gegen 
die Stadt gerichtet haben, und wenn wir mit unfere. Phllnlafie tlber die vo rh.ndenen ReAe hinau~gehen 

wollten, bälten wir noch Thurllle dort in die Ecken gezeichnet, jenen von D und F enlfJlreehend. 

Faft nach demfelben Plane, wie di efes in der Ebene gelegene Schla fs, wurde 
um 1140 auf einem Bergrücken zwifchen Jerufalem und Askalon das Schlofs Blanche
Garde 97) erbaut, welches 11 87 in Saladill's Gewalt fiel und heute zerfiört nur noch 
annähernd feinen Grundrifs erkennen lä ffi: . Ocr rechteckige Hauptthurm war VOll 

einer quadratifchen Mauer mit 4 Thürmen an den Ecken umgeben i an der einen 
Schmal feite fcheint ein gleichfalls rechteckiger Vorhof gelegen 7. U haben. 

"l a.l', G. Eh .. " /"" k s ",~ ....... , .. Is d, r .. ,.~J,ilu'"I''' ... ,'/1).'-'" <in CI"~;III ". SJI";' " J .. ,u I'U, ,I. CA";,,. 
Pan. .8, •. 

.. , Nach eIlendar., T.r. XXI u. S. " 5 Ir. 
17) Sieh" ellend.r., S. U3. 
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Ganz eben Co feheint das Schlofs von Ibelin 98) gewefen zu fein. von dem heute 
nur unfcirmliche Trümmer erhalten find . Auch das Schlofs von Darum 98) wird als 
ein kleines Ca/lrmll, aus einer quadratifehen mit 4 Eckthürmen befetzten Mauer ohne 
Graben und Aufsenmauer beftehend, gefchildert j von den Eckthürmen war der eine 
dicker und mächtiger als die übrigen j von demfelben exifiirt keine Spur mehr. 

t ,2000 

·.»i~,k~;~+i~1~·-4i~+;-~1~' -4r~+7~~~I~r~r~ 

Grundrifs der Burg von S.ona U). 

Neben diefen ganz regelmäfsigen Anlagen finden fieh auch andere I bei denen 
ähnlichl wie im Abendlande, die Formation des Felfens ausCchlaggebend war. Wir 
haben in Art. 28 (5 . 28) die Anlage der Stadt Saona befprochen. Diefelbe zer
fallt in drei Theile, von denen die Burg den mittleren bildet. Diefen geben wir 
in Fig. 48 88) im Gröfsenverbältniffe der übrigen Burgen (im Mafsfl:abe von 1 : 2000) 

U) Siebe ebcnd. r., S. 125. 
"' Nach Clbclld.r., S. 10) Ir. lI, Tar. XIl. 
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Burg von Saona im XII. JahrllUndert U). 

wieder. Die Anlage murs etwa der Mitte des XII. Jahrhundertes angehören; denn 
im Jahre 11 87 ging fie fLir die Cbrinen verloren. Heute noch aber fleht fle, in 
ihrem Umfange zum gröfsten Theile erhalten, als ßei fpiel einer oriclltalifchcn Feudal. 
burg aufrecht da. 

Von den Geb :iuden , wc:lche du Pillteilu innerhalb OCr Mauern bedeckten , {md über der Erde lI\l r 

Spuren vorhanden, unler der Erde a.llerdings miicJltige Vorr.Uhsräurne umJ e inernen. Ihre Hauptfeite (cheinl 
die Qllfeite gewefen zu fein, an welche fi ch auch der zweiJ;cfchoffi):c mächtigt Dtmjoll anlehnt. Die He
wuDderung aller Zeilen hat llels der Graben gefunden, welcher, t ief in den Felren gehauen, die Onrei te der 

Burg von der Stadt trennle. In fein er Mitte in ein Fels·Obel isk als T r!lg t'r der Brocke Aehen !;eblieben, 
Die fe Oflfeile ifl mil halbrunden T hUrmen l.lefclzl, ähnlicll wie wir d iere bei lI\,encl!:indifehen B'IlUcn 
finden, und es fehein en diefe Thorme gleich jenen ahcndl ändi fchell nur eben IlU( ihrer oheren TerraITe, 
die in der Höhe de.s Wehrganges 100G, ~ l1r Aufnahm!! von VerlJleidigern benim ml gewefen 7.11 fein , nicfc 

Seile dudle der edlen Anlage angehören unel in d ie edle l'lä lfle de5 XII , Jahrhundertes hi'lI"tufgehen . Die 
Slidfe;le dllgegen und, fo weil lieh erkennen l1i ffl, auch tlie übrigen Seill'n .IUrften jUIlJ:er f.:-in IIIU] zeigen 
die wofsen rechteckigen Th(lrme, welche auch all ihren Seiten, fo weit fle gegtm auf~1\ gekdlTl W'I rell , 

Schlitte fUr Armbrunfchltllcn en thalten. Die Mll llerkrQlle, fQ wie d ie Th urm·T erraffcll (""I "Oll Zin nen 
umgeben, deren Windberge et u'a die 21ft, mollige Scharlenurcite hahen, el\\"as uher 2'''' 1j"('Ij"CIl 80~L" der Licht . 

weite. Am oberen Thcile der WindberGc licht man noch dic Lager nl r bewegliche L.s.llcn zum Schutze 
der an der Scharte flehe nden Bogcn{chUlzen. Die T hU rmc rc!bß 11abcn 2 Stockwcrke, "on denen du 

uniere mi t Tonnenge",'ölben, oa.s obere aber mit einrllchen, jedoch mäch tigen, fpitt.oogil:CI1 Kreu2.gewölhcn 
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bedeckt iIt. Auffällig in die confcqucntc Verwendung der Spitzbogen in der ronrt ganz einr.chen. RU. 

mächtigen lIIöcken von BolTenquadern errichteten Architektur, feiMt wenn wir annehmen, dar .. die Thl1n:ne 

ganz kllTZ vor 11 87 errichtet find. 
Als eine auffallende Errcheinung triU un, auch die Thll.tr. che entgegen, dalS man fichtlich bemüht 

war, auch den Gra.ben, wenigtlens in Frieden~eiten , für die Zwecke der ßefat:zung a~zllßuuen, und zwar 

diente er zum Aufenthalt der l>fertle, fü r welche Futterkrippen Zu heiden Seiten in den Fels gelauen find. 

Löcher Ulr Aufnahme "01'1 Ralkcn zeigen, dars Aiegende Dächer als SChUlz für die Pferde angelegt WlI;ren. 
Um eine Verbindung mit diefcm Graben herzuAellen, befand rich im Thurme A eine AusgangsthUr, von 
welcher ein Weg in den G.-.ben hinab geftlhrl haben mllfs ; indeffen liefStn rich doch die prerde durch 
diefe ThUr, die bedeutend tiefer liegt , als der Uur-ghof, !!U wdchem man durch eine enge Treppe in der 
Mauer gelangte, nicht in den Burghof bringen. Es mlilTen alro noch andere Verbindungen vorhanden ge
weren fein, oder man uberliC(s die Pferde fofort dem Feinde , wenn man genöthigt war, lieh in die Burg 
lurfickzU%iehen. Von einer l wt iten llufseren Mauer ift nicht s !!U fehen. Abgerehen davon , dafs es die \V .. hr_ 

fcheinlichkeit fUr rich hat, wenn man auch hier TOr der eigentlichen UmfalTungsmauer noch Vorwerke oben 
Oller im Thale an1.unehmen lieh berechtigt glaubt, mUrren wir doch denken, d.fs auf der SIldfeite, wo 
lwifchen (Ier Mauer und dem Bergabhange ein bequemer Weg frei blich, diefer nicht unbetleckt war. Wir 
haben aber auch eine Schilderung der Einnahme Saona's durch die Mohammedaner von einem arabifchen 
Schriftneller , der die gewaltigen Annrengungen hervorhebt, durch die es gelang, endlich die Fefte tU 
ubenvliltigcn. Daht i fpri cht er von 5 Umfa.ITu ngen, die vorhanden waren und die wir doch unmöglich 
gant llllsfchlicfslich auf orientalifche Phanta(je wrUckfuhren können 100) . Wenn Rty meint , elI hltten d. 
5 einzelne Werke genomm(n w(rden mUffen , Co Ccheint uns diefe Umrchreihung doch auch eben fo un:r.u. 
länglich , da wir lI US (Ien jel!!t vorhandenen Reflen eben fo wenig 5 erkennen können , die gerade noth
wendig "'a rn, um den lleritz. z.u fiche rn. HeUst ( 5 z.ud(m doch in dem Berichte ausdrllcklich , Ilafs die 
Mufelmänner den Berg über die Felfen weg erkletterten lind an einer Stelle, welche die Franken ve .... 
nachläfflgt hallen, die edle Mauer nahmen, dann nach und nach die t weite und dritte, dafs (je dort KTorse 
Vorrithe an Pferden, Ochfen und Lebensmitteln fanden. worauf lieh die Franken in das Kernwerk der 
Burg l.urUckzogcn, aber in der Erkenntnifs, dar, wellereT \V iderfullld nutz.los rl'i, ihren Ab:r.ug erkauften. 
Nehmen wir an , dar, unter diefem Kernwerke der DM}M verrtandeIl fd, fo mufs doch die jetzige Um. 
faITu ng eben die dr itte gewefen und z.wei andere vor derfelben gelegen haben. 

Eine Burg des XLI. Jahrhundertes ift jene von Karak , der Pelra d~/"li des 
Mittelalters, deren Grundrifs , nach den Aufnahmen von Maas, Rry auf feiner 
Tafel XIV giebt. 

Allf einem mSehtigen Bergplateau, das am Sud· und Nordweflende mit den benachbarten Gebirgen 
:r.ufammenhängl, fleht eine beträchtliche Stadl. Der Kamm , welcher am SUdweftende das Plateau mit den 
Nachbarbergen verbindet, ift durch zwei in den Fels gehauene Gräben abgefchnitten lind trägt eine grarse 
Burg, deren innerer Hof etwa 200 m lang in . Sie heneht aus tll'ei TerralTen, einer önlichen, tiefer ge
legenen und dem höher gelegenen wentichen trapezförmigen Hofe. Schon I 188 wurde fie nach :r.we[. 
jähriger Belagerung den Mohammedanern tlbergeben. 

Ganz die g leiche Anlage hat auch die Burg Beaufort (Fig. 5010 1) , nur in fie 
weCentlich kleiner. 

Nicht unähnlich eine r europäirchen Burg, liegt rie auf einem reUigen Berggrat , der gegen anen 
faft lothrecht l1uf SOO m Tiefe I1broiJIt, während auch naeh Wellen du Gelalle fehr beträchtlich il'l. Im. 
Sl1den erweitert !ich der Berggl"l.t :r.u einer Pll1l1e, auf welcher fleh im Mittelalter eine Stadt yor den 
Thoren der Rurg angefiedelt halle, gegen "Welche die Burg eine f~fle Vertheidigungslinie richtete. Beaufort 
war 11 39 in chriflliche Hände gernlhen, in denen die Durg bi$ 1 19' blieb. Saladitl hatte die Burg damals 
nach hllrter Belagerung durch Kapitull1tion erhahen, al, die Befattung durch Manget an Lebensmitteln gc. 
nöthigt worden war, von fernerem \Viderftand ah!!unehen. Als fie 1240 ebenfalls durch Vertra.g den Herren 
von ßcaufurt wiedu Ubergeben werden follte, reyolti rte die mohammedanifche Beratznng, und es muffie 
luern der Sultan die Durg belagern und reine eigenen Truppen zur Uebcrgahe zwingen, beyor er (eine 
Verpßichtungen erfUlIen und die Fene ihrem Herrn Uberceben konnte , der fie bald an die Templer ver· 
kaufte, denen fie indeffen 1268 von den )'1ohammedanem wieder genommen wurde, woraur lie nun ftlr d ie 

too) Es ill nun aUerdiulrS rehwer, wenn man die arabirchcn Orlt1n.t·Tvae nIcht tcrcr> kar>n, lieh ,.PI Ucberfetrungcn :tU 

verl,.a"er>. cl i. vielleich t mehl '''I\.! rkhtic lilld, insbcfondc" wo tedmirehe Al15driickc in fktncht kommen. 
1 0~ Nach: Rn, I . o. 0 ., S. <77 11". 11. T. r. Xlii. 
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Chrißen verloren blieb. Nt)' M.1t, es unler diefen Umßiinden rur fehr fchwi erig-, genlu zu benimmeD, 
welcher Zeit die einzelnen erhaltenen Bauten angehören. Die von ihm gegebenen Zeichnungen fel&eft 
UnS ßalDrlich noch wenige r in den Stand I ein fi ebern Urtheil abzugeben; iodelTen lim {ich ja doch er
kennen . dar. die urfp rtlngliche Anlage der Burg kaum viel andcflI ce_elen fein kann , und wenn nicht 
fehon die arabifche rene ähnlich angelegt war , (0 mUffen wir annehmen , dar, Btaufort bald -nach der 
Einnahme des Jahres 1139 Co angelegt wurde, wie der Grundrifs in r ig. So gezeithnet ift. So wurde 
Jie }o'efle 11 9 2. und 1240 belagert, bei welchen Gelegenheiten fi e (0 mitgcllOllllncn worden fciß mag, dafa 
ibr BefilEer u vorzog, elen \Viederaufbau dem reichen Templerorden t U uberlalrcn , Dem 'l'on d iefem be. 
wirkten Hernellungsbau der Mitte des XIII. Jahrhundertes dUrfte die Mehrzahl der Übrig gebliebeneq 
Werke angehören. Dafllr (cheinen uns insbefondere lIuch die m!icht igen Steinböfchungen !u fprechen, 
welche die SUd· und Wefifeite nOlch dt:m Graben !U uIDi:tben und deren Anlage wi r bei mehreren Werken 
des XIII. Jahrhunderte! begegnen. 

Von der alten Anlage könneJl wir nur eben in den Hnupt:l:Ugen fprechen; ihr mag der !nichtige, 
in Fels gehauene Graben angehören , der auf der ganzen Weftfeite die Burg umgiebt , im SUden zu 
doppelter IIreite mit einem te rn_ffenförmigen Abfat ze lieh erweiternd . Der AufGang war yon der onreite: 
kaum möglich i er mag alfo von lIer Wenfeite, yon A gegen B hin, dann Hi nGs des Grabens Gegangen fein 
und gin~ bei C auf die tinliehe Plattfonn, welche durch die ThUrmc j) und E vertheidigt war, die iQ 
Verbindung mit jenen bei I und K und ei llem Thurme S, der nOlhwendig Uber der jetzt noch dort 
befindl ichen Cifteme genanden haben murs, eine m!ichtige :Front gegen die Stadt bildeten. Die ö l1licbe 
Plattform , welche Uber dem Abhange flch erhob, war noch mit ThUrmen btfelzt und durch eine M..uer 
nach der Form des f els\·orfprunges F gegen den nördlichen Graben vertheidigt, falls elwa ein Feind dUn::h 
eine Schlucht herauf in denfelben geklettert fein follte. Diefer Collte aber in!befondere dann auch in deqr, 
Thurme G Widedland finden , welcher, wenn auch era der Templendt angehörig, doch fehon in der 
ernen Anlage einen wahrfcheinlich ronden Vorginger haUe. Ueber die öftli che TerrafTe erhebt flch der 
annähernd dreieckige innere Burghof, zu welchem der Zugang, tlbe r den FeUen empor , unmittelbar unter 
dem Schut'te der oberen Mauer nach Ir geführt in, wo er in einen Zwinger eintritt, 11m dann durch eia 
Thor L mittels eines lunnelarligen Gangu in den inneren Bllrghof 1U gelangen, ein Weg, der dllrch die 
Vertheidigung aur.sero rdenttich fchwierig gemacht werden kann. Von monumentalen älteren Gebluden ift 
in didern Hore nur der Thurm AI und das faalartige Geblude 0 ubrig, Andere lUOlIulDentaie und nicht 
monumentale Gebäude mögen den Ubrigen Raum eingenommen hilben, insbefondere den llidlichen Theil 
bei L. JedenfRIl! gehörte ein Hauptthunn tur urfprilnglichen Anlage: wir (md geneigt , denfelben bei G 
zu fuch en, und glauben, dafs AI ern im X III. Jahrhundert dazu gekommen ia. 

Von einer Befdligung der Stadt Q ift nichts mehr zu erkennen. als an der SUdfpiuc: ein Werk 
mit g rofsen Cinernen P uml R , in welchem R()" entgegen unrerer Anfich t, die einzige Arbeit der Templ('r 
in Beaufort , 1260 errichtet , e rkennen möchte und die als neues Schlofs bezeichnet wird, aber nach der 
Eroberung von 1268 forort >;e rftört warde. Auch didc Uebergabe erfolgte übrigens durch Verlng, nachdem. 
d ie Befatzung erkannt hatte, dafs fernerer Widernllnd unnütz (ei. 

Aufser den Burgen der grofsen Lehensherren, denen wir ja der Anlage nach 
Beaufort zuzählen müffen, wenn auch die Burg von den Templern umgebaut wurde, 
entflanden nun in Syrien noch die Burgen der Ritterorden. Während die erfieren 
dem XII. Jahrhundert angehören, find die Ordensburgen charakteriftjfch rur das 
XlII. Jahrhundert, 

Im Jahre 11 83 wurde den Templern das fei t Beginn des xn. Jahrhundertes 
im Befitze der Chriften befindliche Tortofa übergeben , wo (je lieh befeltigten und 
das Schlofs (Fig. 51 1 01) zu ihrem mächtigften Waffenplatze einrichteten. 

Es hat annähernd die GeAalt einer VierteidlipCe , deren lingere AJ.e von Norden nach Suden du 
Meereaufer bildet, deren kürzere Iich vom Ufer aus von Wen Ilaeh Oft in da. Land zieht, All der Oftfeite 
an die ~fauer der Stadt grenzend. Die ellipt iCche L inie der Burcum(a«unc beftehl .UI einer doppelten 
Mauer mit ThUrmen und einem doppeltttl , aus dem Felren gehauenen Graben, ;n welchen du Meer eiD. 
dringen konnte und der d ie Burg voUfiäDdig von der Stadt trennte. In der Mitte der NordCeite ungefähr 
trat aUI der lur5tren Umra«ungsmauer ein michtiger Thorthurm C in den Graben hinaus, u ·welchem 
durch den Graben hindurch, parallel mit der Länge der Mauer, eine Brilcke führte , deren Anfang A Itn ebe
maligen Meeresufer , das jetzt etwas zurückgetreten ift, vom Lande ausging. An einer Stelle, bei B, Oe.. 

102) .Nlch : RlY, I, .. 0" s. 69 Ir. u. Tar. 8. 
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findet fleh eine 5<:hiebebrucke. Eine Antahl von Gebä.uden im Inneren gehören dem Laufe des Xlll.Jahr. 
hund~rccs an. Der wieht igne Theil dUrfte der Haupuhurm E gewefen fein, welcher durch einen ebenfalls 
in den Fellen gehauenen. vom Meere durchßolTenen Grllben vol1nändig von der Burg getrennt war, 
ro dll.fs er nur durch Kähne erreicht werden konnte. Leider in er gänzlich zerfi l;lrt, fo dars nur 
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wenige Rene uhng bleiben. In" Folge delTen ift es nicht möglich, feft tU fiellcn, ob " noch jener Tburm 
in , der fchon 1188 bei der Bellgcrung von Tortar. durch So/ai/in den Anl1:rengungen der Mufelmil\ner 

(0 fi egrcich widerlland und den im Jahre 12.11 Wi'iJrand v#n OldtllbU'r als StiftunlZ eines Königs von 
Frankreich rUhmt. Er ubertritn an Ausdehnung aUe ThUrme des Mittelalters. Wenn allerdings unfere 
Annahme richtig in, dar. alle die gewaltigen Mo.uerwcrksbÖfchungen Bffi Furse der fyrifchen Kriegsbauterl , 

welche dem doppelten Zwecke dienen, der Untergn.bung gröf~rt' Schwierigkeiten entgegenzufetzen und die 

Widerft&Jldsfähigkeil bei Erdbeben zu erhöhen, in Folge der Häufigkeit der letzteren, insbcfondere in Folge 
der ZerRörungen, die d .. Erdbeben von 1202 veranlam hatte, erlt im XUt. Jahrhundert tur Anwendung ge

kommen find , fo !unn die!er Dl'nfon lfIit fe iner michtigen geböfchten Bar,s ebenfalls ern. dem XOI. angehören. 
Die m!icbtigen doppelten Mauem, von denen unten noch die Rede fein wird. mögen dem Beginne 

des XlII. Jahrhundertes , elwa dem :tweiten Jahrzehnte, angebören. Sie dUrften aber nicht mehr die VOD 

Willlrtmd gefehenen fein, oder es mufs mindefiens die äufsere Mauer noch nicht befianden haben, da er 
die Elruhl der Thurme der Burg hervorhebt, :tu welchen der von ihm fo bewunderte ,15 :twöJ(ter hinu_ 
kommt. An der inneren. Mauer allein könnten etwa 11 ThUrme gedacht werden, wenn man duu die in 
Fig. SI ergln.uen vorhanden denkt. Re)' bewundert den Luxus des Materials diefer Befefiigung, der von 
keinem anderen Bau Syriens öbertroffen werde, und meint, es mUmen antike Bauwerke tluu in umfalTender 
Weife geplündert worden (ein. Ob allerdings durch PIUnderung älterer Werke ro (cbön gleichmifsige Buckel_ 
quader in foleher Menge gefunden werden konnten ~ Ern J291 mufflen die Templer Tortora aufgeben. 

Ganz anders. als d iefe am Meere gelegene Burg der Templer, in jene erbaut, 
welche unter dem Namen Chaftel-Blanc (Fig. S2 l OS) einen der Vorhügel des Gebirges 
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Grundrifs der Burg Chaftel.Blane 101). 

10l) Nach ebenda •. , S. 85 u. T.r. IX. 
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oberhalb Tortofa krönt und ebenfalls den Templern angehörte. 
beben des Jahres 1202 hatte das Schlofs getroffen und vernichtet, 
1167 von den Mohammedanern genommen und zerflört war. 

Das grofse E rd· 
nachdem es fehon 

Wir dUrfen wohl den inneren Theil des Baues dem Beginne dC!5 XIII. Jahrhundertes 2:ufchrcilx:n , 
ob1fohl Rty fUr die Capel1e mit ihrem fpilzbogigen Tonnengewölbe nuch du XII. anncluncß möchte, d ie 
lufsere Umr.rrungsmaucr allein der Mitte des XIU. Jabrhunderte~ lurcbreibt. Die Anlage, deren Grundrifs in 
Fig. SZ gegeben ift , erinnert wieder an die nbendl;indifchcll /llu/m . An lieh oval auf dem Be rgrücken an
~Iegt , feheinl fit noch von einem o .... ltn \Valle umgeben gc""efen 1\1 fein, den wir auf IInferer Zeicbnltng du. 

geIleU! haben, obwohl nur an der on· und Weftfeite kleine StUcke erhalten find , wi hrend an den Ubrigen 
Seilen das auf,erchUtlete Erdreich den Berg hinabguut fcht in. Jettt bildet die mächtige Mauer Inil ihrer 
Quaderböfcbung am Fufse den :iufseren Umfang. An drei Stellen iA. fie durch die Th Urme 0, P untl Q 
verfilrkt. Nach Analogie der abendl1indifchen Bauten dUrfen wir vielleicht annehmen, dllfs fl e z. uniic1lA. ohne 
ThUrme lusgefUhrt wurde und di e ThUrme nach und nach e rn hinz.ukamen und derCll noch mehr , ins
befvndere nlch der Wenfeite hin , zur Au~fuhrung gekommen wärcn , wenn d ie Verhäl tni rre es ge/lattet 
hitten. Ein EingRngsbau , der in feiner Anlage nicht volllländig- klar in lind wohl Rene verfchiedener 
Zeit umfam, fuhrt ill das Innere. Vielleicht war im Norrlofien, bei B, der Uebcrgllng tiLer den Wall ; 
vielleicht lUch ging man Uber den Bergkamm von A hinweg an der SuMcitc: üher den Wall ; (odann ging 
eil durch einen Vorbau und die Thore lJ und E in den gro(sen BurghClf. 111 di llfem fl eht , von Mauern 
ulIIgeben, der grofse Thurm K, zu welchem man auf dem Wege F G 117 gelangt e ; auf der WellCeite, WCl 
lieh der Zugang u m Thunne befand , \ur die umgebende Mauu doppelt, und es in an die äufsere der. 
reiben noch cin kleiner Vorbau "I angefUgt. Der Raum ~wirchen der inneren und liurseren Mauer Wllr 

1I'0n gewölbten Gebäuden ein,enommen, die al$ Wohnräume, PoIaguine und Ställe dienten. Der machtige 
Hauptthurm enth Slt in fe inem Erdgefchoffe eine groCse und h Clhe Capelle , dllrUber e inen z. weifchiftigen 
Saal, tU obern. d ie von Zinnen umgebene Wehrplattform. Unterhalb der Capdle in. in den "'elfen. ähnlich 
wie beim Thllrme tU Giblet , e in Wllfferbehiiter vCln grorser Ausdehnung gellaoen. Die Burg fie l 1271 

mit einer Befatzung von 700 Mann in die Hande der Aegypler. 

Der Antheil der Deutfchen an den Kreuzzügen war nicht fo beträchtlich, als 
jener der F ranzofen, der Franken, wie die Orientalen die Kreuzfahrer nannten und 
heute noch die Europäer nennen. lndeITen hatte er im deutfchen Ritterorden eine 
Verkörperung gefunden, die auch im Baue einer Burg ihren Ausdruck fand. Es in 
das Schlafs Starken berg, das der deutfehe Orden an der Stelle errichtete, wo die gali
läifchen Berge fich dem Libanon nähern, auf einem Bergrücken mit Ausficht auf das 
Meer zwifchen Tyrus und Acre, an welch letzterem Orte der Orden feinen Sitz 
hatte. Wie eine von den Ufern dt:s Rheins in den Orient verfeb.tc Burg erfchien 
fie mit ihrem deutfchen Namen, neben welchem allerdings auch die franzö(lfche Be
zeichnung Montfort 104) im XIII. Jahrhundert geläufig war, dem Vcrfaffcr der Studie 
über die Kriegsbaukunl1: der Kreuzfahrer. Indeffell mag dazu die durch den deutfehen 
Namen angeregte Phantaue viel beigetragen habcn j denn leidcr beiludet lieh, der 
Befchreibung nach, die fes Stammfchlofs des deutfehen Ordens in einem Zliflandc 
fortgefchrittener Zerfiörung, der kaum ein Urtheil über die ehemalige Erfchcinung 
zuläfl't. So weit ein folches Urtheil aber möglich ift . wie beim Haupttlmrme J läfft 
fieh doch eben die Verwandtfchaft mit den übrigen orientalifchen Burgen nicht 

verkennen. 
Im Jahre 1229 wurde ' 11 Stelle eines älteren Dalles der gegenwii rtige, nachdem i hrm,.,." W f/ SQ(UI 

die Ruinen erw~rbcn haue, zu dem Zwecke begonnen, dort den Schatz und das Archiv des Ordens licher 
aufzubewahren. Im Thale unten (Fig. 53101) fleht bei G die Raine eines Gebäudes, das von Einigen fUr 
eine Capelle angefehen wurde , von Rey aber als ein zum Schlorre gehöriges Wohngebäude be trachtet 
wird. Wenn dies der Fall jn. , Co mumen allerdings die ßfo, fefiigungawerke bis in das Thai herab an das 
Ufer des FlUrsehens 11 (der heutige arabifche Name ift Qllady.Kll rn) lind reine5 Nebennufschell$ J gehen. 

MN) Verli. ebelld.r., S. '43 u. Tar. XV. 
101'» N.~h ebend.r" Tar, xv. 
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GnmdriCs des SchlolTes Starkenberg 101). 

Der Aufllicg: folgt der punktirten Linie ~ VOll der Nord!titc um die \VeRreite des Berges herum, die 

SUdfeite entlang, bis bei A an der SUdoltecke fieh der Eingang lindet. Ob indeITen diefe Linie den ur
fprUnglichen Weg bezeichnet, ift nicht fieher; jedenfalls ift es gegen die Regel , da{s der ~ul'!' Schlaffe 
Auffleigende dafTelbe zu feiner linken, nicht :eUt rechten ~ite hat , allerdings nicht die einzige Ausnahme 
von diefer Regel. Bei A (öhrt der Weg in die liu{sere, mit Thtlrmen verfehene Umfafrungsmauer de. 
Schloffes. Das eigentliche Plateau nimmt die fitdliche Hä.lfte D ein. Dort findet lieh der Hauptthurm D, 
delTen Grundrifsmafse in keiner deutfehen B"rg nachgewiden werden können. WenJich von demfelbea 
liegt tin innertr Hof C, öftJieh tin langer S ... lbllu mit ei~rn fehmaltn Vorhoft. Unter dltn diefen Ge
bäuden fi nden lieh Cifitrnen und Keller. Aufserhalb der Umrdrun~mauer fieht noch ein grofser ;vie". 
eckigtr Thurm , welchtr einen Brunntn in feintm unlertn Theile enthill ; t r l1.eht au f eintm Fel(ell 
zwifchen &wei mlichtigen , künl1.1 ich erweiterten Schluchten und dtckt fn, als eine ifoUrte Felle, deq 
fchwäch den The;l der Burg gerade an der Slelle, wo über den Bergrucken hinweg ein Feind den leichtea
Angriffsweg fand. Wir erinnern daran, da!! ein ähnlich gefreUter Thurm fich an der Felle Trifeb findet 
(verGI. }"ig. 37. S. 77). Wie jener, fo mag auch der unferige in feinem oberen Theile durch eine BrUcke 
mit den inneren Gebliuden der Burg verbunden gtwd"tn fein . NlCh eintr vergebliehtn Btlagerung U. 
Jahre 1266 wurde die Burg 1271 nach abermaliger langerer Belagerung tlbergeben und von den Mufe). 

minnern lcrftört. 

Neben den grofsen Burgen beftand eine Anzahl kleinerer Stationen, an denen 
nur eben ein einziger Thurm errichtet war , in folchen Entfernungen von einander. 
dafs eine ununterbrochene Verbindungslinie hergeftellt war. ohne dafs der einzelne 
Thurm mit feiner geringen Befatzung die Aufgabe gehabt hätte, einem feindlichen 
Heere zu widerftehen. Zwei Stockwerke hoch, mit einer Plattform oben, haben He 
10 bis 12 m Seitenlänge, unter der Erde ein in den Fels gehauenes Waffer-Refervoir. 
Um zum 1. Obergefchofs zu gelangen und von da zur Plattform, bedurfte es einer 



Leiter, da die Thür fieh in der Höhe des Gewölbeanfanges einige Meter über dem 
Boden befand. R,y giebt aus der g rafsen Zahl ähnlicher Bauten den Thurm von 
Tokle wieder, dem er den Grundrifs eines etwas gröfseren von Kermel folgen läm, 
an welchen flch noch an zwei Seiten ein ganz Cchmaler und ein etwas breitere r 
Vorhof anfchloffen. Wir haben über die Zeit der Erbauung die(er Tlüi rme keine 
ficheren Nachrichten. Sie mögen dem Beginne des XliI. Jahrhundertes angehören. 
Da zeigen fte denn jenen oben geCchilderten deutCchen Bauten gegenüber den Fort· 
fehritt, daCs fie mehr, als jene, auf einen F ernkampf berechnet fin d. Sie zeigen 
fchma le Scharten, hinter denen Bogen. oder ArmhrufHchUtzen Platz finden konnten, 
und die Zinnen der Plattform haben in den Willdhergen Schli tze, durch welche der 
Schütze Ceine Pfeile entfenden konnte , ohne an die Scharte treten zu mü(fcn. Da 
fich die Schlitze auch noch tiefer unten befanden, als die Scharte, und Cchräg ab· 
wärts durch die :r..'Iauer gingen, fo konnte man durch lie noch einen Gegner treffen, 
der fchon ziemlich nahe herangekommen war, Diefe Schlitze finden lieh in DeutCch· 
land an den Zinnen ziemlich fpät. Auch in den verfchiedenen Stockwerken der 
Thürme finden fie fich feiten fo fyf"t:ematifch angeordnet, wie hie r. Meifl: haben ftc 
dort mehr den Zweck, Licbt einzulafrell, als die GeCcho((e zu verfenden. [n Frank. 
reich a llerdings finden fle fleh fchon bei Anlagen vor, die ebenfalls dem Xl[. Jahr. 
hundert zugefchrieben werden ; ob indcffen aus Syrien heruber gebracht oder von 
dort nach Syrien gekommen, mufs fraglich bleiben, fo lange nicht durch genaue 
hifiorifche Unterfuchungcn die Priorität da oder dort nachgewiefen ill, 

Die widltigfl:e der Ordensburgen, zugleich deren gröfste, if1: die Jollamliter· 
Burg, welche die Bezeichnung der ~ Krak der Ritter« fti hrte, Sie ifl: eine militärifche 
Anlage edlen Ranges, welche die Strafse vo n Horns und Hamah am Orontes nach 
TripoJi und Tortara beherrfchte. 

Früher von den Kunlcn bcret~t, wu rde der Krak lIon 1125 von den Chri{\en genOlnmtn, im Jl.hre 11 55 
den Johannitcrn mit .. nderen Schlörrern übergeben. Wie er damals al. ~f~h , l1irr, fieh nicht fen nellen. Er 
wUrde wiederholt , 1157, 11 69 und 1202, durch Erdbeben bcfchidigl und feheint nach tlem letzt(:Cnarmten 
vollkommen neu aufgeb.:r.ut worden zu fei n. So lange er in ehrinlichell Händen ..... ar, WIH er im XIII. Jahr. 
hundert von höchner Wichtigkei t , von Rets um fo gröfsercr, j'" mehr d ie Chrinenl.errfchaft •. ufammen· 
(chrumpfte, und wir dllrfe n defshalb annehmen, dafs {orl und fort an feiner Verll:irkung gcarbeit"' t wurde. 
So e rh ielt "'r fieh, bis er 1271 nlleh 1weimonatlicher ße lll. ~erung den Molmmmedll.ncrn Ilber~eben wurde. 
N.ch der Uebergahe wurue der Krak durch die neuen Uefilzer, (0 weit er Schaden gelitten nalle, wieder 
hergeRellt und zeigt fieh heute nDCh beinahe Co , wie ihn 1271 di", Hitte. verlatT",n. W ir geben fein"'n 
Grundrifs in Fig. 54 l Oft) und in ,"' ig. 55 10') eine Vogelperfpective, in welcher d ie GerinGen nöthigen Er. 
gänzungen vorgen<Jmm",n fmd, um uns das Bild fo tlnrzuftellen, wie u urfprllnglich gewdcn. 

Auf einer Bergkuppe, die nach Norden und Ollen abfällt, im \Venen .Iurch ciul"n Gr~hl"ll , der 
fieh luch im Silden allerdi ngs nicht fehr lief um d.lS Werk zieht, von !leln I1brigen Gebirge get rennt , 
bildet die Burg :lnnäh",.ml ein T rapcl, ab deffen Hlulltallgriff~fe i l e die füdHche zu bet rachten in, uach 
welcher "Ifo uie närkllen Vertheidigunllswerke gerichtet find. Die Burg befteht aus zw",i H.:r.upuheilen , 
von denen jeder (eine Hauptwerk", gegen Silden richtet, dem inneren "Oll Mauern und Thllrmen umgebenen 
Kerne, dcffen Gebäude, mit Terraffen !)edeekt, den Hof umgeben, und der linfscrell lJmfacrung. Erfrchtli d. 
ift dide I",tztere der jUngne Theil, wenn auch gewifs nur wenige Jahrtehnte zwifchen der Erric1ltllng des 
Hauptwerkes und der der Ume. lrung liegen. Um dide iiufscre ü mfaR"ung '1\Ö~en noch weiter auesen Hob· und 
Erdwerke I;elegen haben, die ohne Zweifel allch noch im Lallft: d",r Zeit IIlOIIumcnt:tle Ausb ildun~ erhalle l\ 
haben wUrden, wenn die chrinliche Herrfehart nicllt vorher aufgehört h!iUe; d<!nn Co wiehtil: und fell auch 
die innere Vertheidigullgslinie war, fo murs doch, [0 wie fie tur Ausfilhrung gekollllllen ift, die äufsere Ill ~ 

Hauptlinie eelten , und es in nicht wahrfcheinlich , dll fs man d ie Abficht hatte , den J-·ciml fo einfach bis 

unmittelbar an fie heran kommen 1lI larren. Nicht cinm !!. l ein GrabeneinCchni tt im reIfen , über den eine 

loe) Naeh ebend'af., S. 39 tr. u. Tar. IV-VU. 

so· 
J oh~hn;'c,. 

Bur. 
. Krak dc' 
R ille.' . 
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BrUcke gefUhTt Mitte, liegt vor dem Thurme an der On(eite, in welchem fieh bei A der Eingang befindet. 
Die geringe Tiefe des Grabens an der SUdfeite teigt uns wohl, dars dort d ie Arbeiten noch nicb t gändich 
fert ig genen! wartn , ab die Bllrg verlalfen werden muffte, und dar, nicht blars dort diefelben (ortgefet&t, 

. , . 
IliJ'11I1I • I 

.. 
I 

,. , .. " I I • , " I 10 ... ,.. _ 

I I 

Grundrifs des Johanni ter·Schloffes .KnK der Ritter. 101). 

fondem rolche aucb auf der On.reite vorgenommen werden rollten . Wir glauben in den Bauten des Kralt 
im Allgemeinen das let.te St .. dilllll der Entwickelung annehmen zu muffen, welche die chr ifil ichc: Krieg." 
baukunll. in Syrien erreicht hat. 
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. Krak der Ritter- im XIII. Jahrhundert 1111). 

D ie T hUr bei A war dcfshalb doch nicht (0 e infach zu nehmen_ Sie lieGI tiefer, ab da~ Zwinger. 

plateau. Die ZugangsthUr bei A konnte durch die d rei über ihr befindlichen Erk~r mit DIll e n offene 'n 

Boden verthei rl ig l werden. Man gelangt dann IUllächfi in einen Tunnel /I, der lieh gegen SUlien wendet, 
an der SUrlfpilzc aber hin ter dem Thurme C dreht und zlIm Thurme F emporgeh t. Die Ilciden fil ,l. 
lichen Theile fle hen unter freiem Himmel , {o dars (clbn , wenn der Feind den T unnd erreicht haue, 
es noch immer möa-Hch blieb, ihn vom Zwi nger aus, (0 wie von der Plattform d" T hunnes C mit Ge. 

rebolTen und Steinen zu bewerfen. Der Ejng~ng in den Zwinger .ber befand flch unter dem Schutte eie. 
Thurmes F e rlt am letzten Ende von ß da, wo der Weg durch den Thurm F und das Cebliude G hin· 
durch a uch in den inneren Hof fU hrte. Durch das Thor A konnte alro der Feint! kaum in dtn Zwinlier 
dringen. Er mume, wenn er fieh darin fen fel,.en woll te, an irgend einer Stelle d ie Aufsenma.uer nieder. 
werfen und die Brerehc nUrmen. Um den Feind nicht an fie gelangen ZII laffen, war lie n icht b l or~ da rauf 

eingerichte!, dar ... von ihrer Plattform aus hinter den Zinnen gekiim])(t werden konn le; fonde rn durch Gänge, 
die lieh im Inneren beranden, konnten fieh in ... errehiedener Höhe Verthcidiger in ihr bewegen und durch 

Sehliue einen Hagel von Pfei len auf die Nahenden werfen. Was aber ganz befonden wichtig war , in 
die ringsum laufende Reihe von Erkern , dureh deren geöffneten Fufsboden man den Feind bewerfen 
konnte, der lich am Fufse der Mauer mit deren Zer(t li rllng befeh!Ht i;en wollte. 

Von den Thurmen diefer li.ufseren Mauer {md die d rei tie r Onreite rechteckig, Ilie ubri l:cn 

"md; nur in der Mit te der SaMeile ßeht ein niedriger I aber miichtilier quadratifchtr Thurm. Seine 
Höbe allerdings ift nur (0 gering, dafs man .nacb dem heutigen SprachgebT1luche eber von einem 
Bollwerke, ab von einem T hurme reden mUmei Fig. 56'H) giehl die Innenanfich l im hClIl igen Zu. 

f\antle . Es in da raus erfichtlich , daJs die Plnttform deITelben nur eben ein Stockwerk ubcr den Zwinger
boden fich erhob. Ste in von einer (\arken Mauer umgeben , durch deren Linge fich ein gcwülbler Gang 
ZOf. Um deUen Aufsenfeite gegen Wurfge fcholTe wide,Aandsr:ihigN tU machen, in nach aurum eine Ver-

• 

, . 
" 
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Fig. 56. 

Innen{e ite des Mittdthurmes der rudlichen Aur.enma.uer des "Krok. 1(1). 

fUi rkung angelegt , die auf Confolen vorgebaut ift.. Z ..... ifchen dielen ConColen befinden lieh Schlitte iQl 
Boden, durch welche ein directc5 Bewerfen der unten befi ndl ichen Angreifer müglich war. Ein Gang ."r 
lliefer Mauer war mit einem Zinnc:nl.:r:I.nl(' ,'crfchen. Aehnlich, wie bei d ide,n Thurme , H\ die AnJ..ce 
auch bei den beiden rechteckigen ThUrmen der Onreite, die fildlich vom Eing&nge geneIlt und mit mächtiger 
llöfchuog i m unteren Theile angelegt find , Co wie bei den runden ThUrmcn und der l wifcbenliegendeQ 

Mauer der Sudfeite. Der grör~re Thcil du SUd· und WeftJeitc des Zwingers in Co eingerichtet. d.fs lieh ,. 
ihm du Warrer rammelte, du aus den übrigen Theilcn deffelhen abfl ofs i er hingt ohne Zweifel mit den 
Cil\em·en ,urammen, die unter dem inneren SchloUe angelegt lind. Das innere Werk erbebt lieh alll der 
SUd· und Wel\reite über einer Maucrbö(chung .-on (olcher Sti, ke, d." wohl bum Jemand es verrll.cbC'Q 
mnchte, d ie Mauer lU ontergra~n. lndefl'en dUrfte wohl k.um dort unter den ohnehin gewaltigen M..ue l'1l 

des Werkes relbl\ die Böfchungsmauer hindurchgegangen fein: ohne Zweifel haben wir nUr eine geböfchte 
Verkleidung des Felren~ vor U"'S, auf dem das obere Werk ficht . An der Nord· Md Onreite fieht noch 

Fig. 57. 

I 
Aufsenreite der Th!trme T und R (in ?ig. 54) der tonellmau<!r des . Krak. 101). 
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ckr Fda oboe eine (olche Verkleidung zu Tage, deren Ausführung ohne Zweifel ru f (rii ( ~re Zdt Il (l(:h 
.mcbobco war, aber nicht meh r zur Ausführung gekommen ift . Fig. 57 " I) zeigt uns den millieren und 
wdUichen der beid('ß ThUnnt, von denen edlerer noch Ubtr tUe Ilii rchung durch einen iiufscrcn \"eh r. 
IPl''' an feinem Fufse vcrflirkt iA.. Zwifchen den Th Unnen I;"d nich t bloCs einf~che Mallern tlngeltgt, 
foadern breite Icrraffenförm ig abgefchloITene Gebäude, auf (tenen Wurfrnarch inen untergebracht werden 

konnten. und die von der mlicht igen Maue. umgeucn waren , welche aufser dem obereu Zinnc"k n"'~e 
noch den Gang zeigt, 111 welche'n fiell eine untere Reihe der Vcrlheidiger bewegte. Eine Grof~c Frei. 
lreppe fUhrt , 'Dm Hofe I ZII den Terralfen empor , \'on denen A' d ie ti t fRgcl"g<:"c ifl, währcnd E. (;. I .. 
(0 wie 0, P, Q die eigentl iche Mauerkrone darfieUen. Im T hurme Ir befi ndet f,c h d ie t:apelle, in " . 

cbeegen im e infpringenclen Winkel ein Ausgang nach dem ZwinGer. Der Mauerlheil r erhebt lieh hüher , 
ab die Ubrigen ; am höchfien aber ifl der Muuertheil S emporgc{ühr t, nämlich bis zu .Ier I'L'IUforlll der 
Tbtlnne R und T, die durch Ceine Krone verbunden werden . In AI befindet fich ein gro(~r Sulbau. 

Man lieht {oCort an den gro{scn lind umfangreichen Gebliu,\en . dars der Krak cine Burg ""H, die 
eine weit t:TÖ{s.ere Befatzung aufnehmen follte, als andere. fViMnwr! vtm O!tl",;'ur /J ("richt \ '0 11 2000 Mann. 
die lieb dort befanden, als er 1211 die Burg fa h, Je mehr d ie Hcrrfchart der KrcUl fall rc r ZU(Ammcn. 
{ehmob, um Co wichtiger wurden ihre letzten StÜI1.en, um (0 mehr war es nOlhwcmlig, il,re Verthci, ligu"l;s, 
flhigkc:it und ibre Befauung zu erhöhen. \\'ie vi<:! Vcrtheidiger d ie F'efl.c Zur Zel t der UciJcrgahe All 

die MohammedAner 1271 enthielt, wird un(eres WilTens nkht bcricbl c:'t; wenn Chafl.cl · l!Ianc ueren 700 halle, 
Co mUffen h ier wohl gegen 4000 ge~·e(en fein. Die Mohammeclaner (etllen d ie ßurg fofort wietler in Stand, 
die (Ur fi e nun bis zum vollfl.indigen Abtuge der Kreuzfahrer einer der wichligrll'n SlIltzpunk te cel;en 
d iefelben wurde. 

Die letzte Hauptfelle der Johan niter war Margat, welche manche Aehn lichkei t 
der Anlage mit dem Krak hatte, insbefondere auch die gewaltigen Mauerwerks. 
böfchungen, die narken Rundthürme, die Erkerrcihen lt a. und die lich bis 1285 hiel t. 

8. K apite l. 

Die fpäteren franzöfifchen Burgenanlagen. 

Die beträchtliche Entwickelung, welche die Kriegsbaukunfi , befonders in der 9'>. 

Anlage der Burgen , von der Mitte des XII. bis zu r Mitte des XIII . Jahrhundertes ~ u . I~ ::"~'d~ 
in Syrien genommen, war vor Allem durch die bedenkliche Lage bedingt, ill welche ,j",~ XII . 

, h h d 1 . h J D ' 11 1 J~!"hu" d"r '~'. die Kreuzla rer me r un me lT genet eil . n eut lC 1 und ag gerade zu folchcr 
Entwickelung in jener Zeit kein Grund vor. "" ohl war mit dem Sinken der kai fer. 
lichen Macht fur den Einzelnen die flets wachfende Nothwcndigkcit einge tretell , 
feine Burg widerf1:andsfahig zu erhalten ; aber da ein Einfall fremder Völker aus· 
gefchJo!Ten blieb und da in Folge der fortgefch.tcll Zer fp littcrullg der Kräfte durch 
Nachtaffen der Organiration des Lehensverbandes grofse Heere immer fchwcrcl' auf· 
zubringen waren, fOOlit der Krieg, von wem er auch gefuhrt wurde, nur mit kleinen 
HeeresmafTen betrieben werden konnte, fo war cs genügend, jcde Burg gCI-{CIl eincn 
Ueberfall und etwaige Belagerung durch eine kleine Man nfchaft zu fchiitzcn. Es 
war aber auch wichtig , uc fo einzurichten , dafs ei lle möglichfl kleine l\-Tannfchaft 
fie vcrtheidigen konnte . Wie dies bewerkf1:elligt wu rdc, haben wir bei Bctr:l.ehlt lll ~ 

der verfchiedenartigcn kl einen Fcflcn des Elfafs und der Pfalz gefehcll . In etwas 
gröfserem Mafsflabe hatten fieh die VerhältnHTc in Frankreich entwickelt , wo ins-
bcfondere die Normannen, welche Herren EngJands geworde n waren, ihre Kräfte mit 
den franzöfifchen Königen marse n. Da waren delln auch mächtigere Bauwe rke lIoth ig. 

Eines der hervorragendfien und wichtigften dc rfelbcn wurde di e von Ricllflnl 
Löwmhn't: ange legte Burg Gaillard an der Seine, \lber welche Viollct-lc·lJf(c ein · 
gehend handelt. Wir können ihm dabei allerdings nur in grofsen Zügelt folgen ; 

, .. 
Bure 

G.;U .. d . 
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wir müfren insbefondere die eigentliche Situation und die Befchreibung der Ver.
bindung des Schloffes mit einer Reihe anderer feilen Anlagen hier übergehen -uaä 
auf die Studie Vio/let./e-Duc's verweifen. Wir geben in Fig. 58 }1l1) de n GrundriCs 
der BlIrg wieder. 

J! 

•• • 
~PJjl~ ' 

Fig. 58. 

1:2000 
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I I I 

GrundriCs der ßllrg Gaillard 10'). 

Sie befiehl aus zwei getrennten Thcilen: der annähernd fechscckigen Hauptburg und einer drei~ 
eckig~n Vorburg. Zu FUfstn der Bur: bildet die Seine einen Sec, delTen Eingang durch eine kleine, .'" 
einer fnfel gelegene StaUt gefperrt i/l , von der eine Brucke aber die Seine fUbrt, welch letztere noch ... 
FuCse der Burg durch einige Reihen eingerammter Pfähle In der Stelle unrll.hrbar gemacht in , wo die 
Grente zwifcben Frallkreich und der Normandie lag und die Seine Uberfchri tt. Alle die dort erricht~ 

10') N.ch : V'OLlI:T·LI:. D IIC, ... <I. 0., Bd. 3. S. 8,. 

• 
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Weftipgen liegen auf normanifchem Gebiete. und die Burg Gaill .. rd felbn rehneidet wie ein Keil in 

_ franzö{,fehe Gebiet ein. Steil neigen I.lie Felren von der Seine auf, unt.! , in ihrem oberen Theile eben 
fo Reil, gehen fit auf der Weftfeile in eine lich flach abdachende Ebene nieder, Der Gebirg5kamll1. au( 

AnfIcht des Schluffes Gaillard )01) . 

... elchem das Schlofs Reht , geht gegen SUdweften weiter fort , und von dorl Auch murrte lieh ih m def 

Feind nahen , welcher das Schlofs angreifen wollte. Der Zugllng zu demfelUcIl t:"hrte nl1erdings durch 
'e • .cchluchten ,"ur Nordec:ke empor; allein diefen konnte kein Heer henuI1.cn . Durch einen in rlen Felren 
elacrichniltenen Graben ift die dreieckige Vorbutg von allen Seiten umgeben ; ein Inderer Einl:ang , als 

Handbuch der Archiccku.r. 11. f ••• 8 
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von dc, t b up tburg aus, Une. den trennenden Graben nach der Nordwenrti le, ift nicht vorhanden. Die Anord. 

nung erinnert einigermafsen an jene von Saona (fiche Fig. 3. S. 28), wo ebenfalls der welUiehe Theit ß dun:b 
den Graben von der I-Iauplburg A getrennt in. Die Verfch iedenheiten ergeben fi eh aus der nliheren Be
trachtung von (elbet; denn hier in die Spitze A gegen den Derggrat , dort gegen das Thd , gerichtet . 

Diefe Vor buTg befteht, a..,fser den umfalTemlen Mauem, aus 5 runden Thi:irmen A, B, B, D, D. Zwei 

ähnliche rolche T hUrme C, C !lehen in der Umfllfung du Hauptburg den hinteren ThUrmen des Dreieckes 
entgegen ; von ihnen gehen die Mauern fehTäg auswärts, bis abcrm.1s runde ThUrme die Ecken feftigen . 
Diefc regelmärsigc Hälfte eines Sechseckes bildet den :i.ufseren Hof der Burg E. In ihm befand lieh eine 
Capel1e 11, der Brunnen F, darunter der in den Fels gehau~ne Keller G. Die andere Hälfte Hl durch 
das T errain genöthigt, die Re~dmäf5igkeit aufzugeben. Sie bildet nur noch einen Zwin~r um den inne~n 
Hof der Burg, welcher von einer ell iptifch angelegten Mauer und ei nem vor derfelben liegenden Graben I 

umgeben ift, uber welchen bei L eioe BrUcke zum Thore K fUhrt . Auf der Seite der Seine lind an der 
Stelle, wo die dureh die Seine gezogene Grenzlinie den Berg hinaufneigt, die einzelnen Felfenvorfprünee 
noch durch weitere nefeAil:ungsthürme und Mauern l' ver theidigl, fo dars ' fie nicht etwa von kühnen 
Klctte rern erfiie gen werden konnten. An einen Thurm V auf halber Höhe l ehnt"~'fich eine bis an du 
Flu(surer hinahgehende Mauer, die fi ch an die Abfperrung der Seine anfchliefst. Die. Hauptburg z;eicbnet 
fich durch die eigenthllmliche Mauerumfa!fung au, ! wek:he aus cin~r Reihe dicht 1Ul ~~inander gerückter. 
balbnmder ThUrme bef\eht, (0 dafs fie den Wur(gefeholTel! ' mehr WiderlUnd entgegenRell t und zugleich 
vielfei tigere Sch ufslinien (Ur die Vertheidiger bieten konnte. Dic Anlage der Brücke L in (0 getroffen, 
dafs nicht blofs der Thorbltu K ihr entgegenl1.and , (ondem d.r. fie .uch den runden Eckthurm im 
RUcken hatte, fo dafs kein Feind, auch wenn er in den Vorhof und Zwinger eingedrungen war, es wagen 
konnte, die Brucke und du Thor K anzugreifen, (0 lange nicht auch der runde Thurm im RÜcken, der eine 
Fc!l.e (U r lieh bildete, genommen war. Dem T hore K gegenuber naud nun noch der m!iehti l:e D M/on M, 
deffen Verlheidiger mi t jenen des Thorbaues zufammenwirken konnten. D.s Geb:i.ude hinter dem D on';" 
enthält die Woh nung. 0 iR noch ein gegen NordweRen gelegener Vertheidigungsthurm, neben welchem. 
ein kleines Verbindunf3plör tchen aus dem inneren Hofe in den Zwinger fUhrt. Bei Kund S in der eigent. 
liehe Eingang. 

So vonuglich der Bau diefer Burg entworfen war, fo fell und uneinnehmbar fie den Zeitgeno{["en 
fehien , konnte fie doch einer li ngeren regelrechten Belagerung, wie fie nach dem Tode des ß;~"ard 

L.ilwtnlul"t. der fra!)zöfifche König Phifipp AlIllljl unternah m, nicht widerßehc:n und mume im FrUhlinge 
1204 f,ch ergeben. Wir reproduciren in Fig. $9 101) ein Bild , welches V;~III .. ·It-DIlI von dierer Belagerung 
entwirft, bei welcher lunlchf\ der Graben des Vorwerkes ubera...mmt, hien.uf eine Brefche in delTen Um
r.ITunvmauer gelegt und der . n der Spitze gelegene Thurm zu Fall gebracht wurde, worauf du Vorwerk 
Gcrliumt werden muffie. Im unteren GereholTe des Gebäudes 1f befanden fich Aborte, we1ebe eine 
Oeß'nung nach aufsen hatten : durch fie gelang es einigen Franz.ofen, in du Innere des Gehiudes und ift 
den Aufsenhof einzudringen und dort Feiler anzulegen, fo dafs die geringe Befatzung , in der Meinung. 
dllfs bereits eine grofsc Zahl Franzofen eingedrungen fe i, lich in die innere Burg fl Uchtete . D ie BrUcke L 
war bei Aushebung des Grabens vom Felfen nehen geblieben und nur durch eine Zugbrücke am SchillCa 
unlerbrochen. Die FJ1Inzofen liefsen nun auf den feßen Tbeil diefer Drucke eine Mafchine bringen, unter
deren Schutze fie begannen, den Fufs der Mauer zu untergraben. Die Beratzung macbte .l:war eine Ge~Q_ 

mine und vertrieb die fei ndlichen Mineure; allein durch Mine und Gegenmine war eine Sehwi cbung der 
Mauer eingetreten, fo dafs diefe unter den gewaltigen Steinblöcken, welche die Katapulte dagegen warfen, 
einRUute. Die F ranzofen n.hmen die Brefcbe ein, und d ie wenig zahlreiche Hefattung hatte nicht eiumal 
mehr Zeit, fieh in den D1111/01l zurUckzuziehen. Die Durg war allo gerade von der Spitze ber erobert. 
P/dlipp Augujlliefs fie fofort wieder ausbelTern. Hatte fie lieh auch nieht balten können, fo hatte doch 
eine ganz ger inge Gamifon ihn ZI.J. monatelanger {chwcrer .... rbei t genöthigt. und wenn nicht die Garnifoa 
Zll fch wach , vielleicht auch %u wenig aufmerkfarn gewefen wäre, würde er kaum lum Ziele gelangt feitl. 

Wi r fehen, dafs bei diefer Burg , die im Schluife des XI[. Jahrhundertes und. 
wie berichtet wird , im Laufe eines einzigen Jahres erbaut worden ift , obwohl fie 
gröfser war, doch recht wenig fu r die eigentlichen LebenshedürfnilTe des Burgherrn, 
noch weniger fUr folche der Befatzung geforgt war. Wir mögen daraus ermelfen, 
dafs dies in den kleinen Burgen noch weniger der Fall fein konnte , und doch 
hatte es lieh hier gezeigt. dafs die Burg zwar einen Feind aufhalten könne, 
dafs aber eine kleine Befatzung eben doch nicht im Stande fei, auf die Dauer einem. 
Heere zu widerftehen. Nun entwickelte lieh aber an den Höfen der Fürften und 
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der gröfseren Vafallen das Leben im Frieden immer mannigfaltiger und f1:ellte immer 
gröfsere Anforderungen , und wenn wir fehan fehen IllUmCIl J dars in Deutfehland 
um des angenehmeren Lebens im Frieden willen da und dort ein Palas und Wohn
räume errichtet wurden, die nicht zur g röfsercn Fcl1.igkeit des Uallcs bcitnlgen. Co 
dürfen wir uns nicht wundern, dars auch in Frankreich mit dem XIII. Jahrhundert 
die Anfprüche an die Lebensbequemlichkeit auf den Burgen immer gröCser wurden 
und mehr und mehr dem blofsen Fef1::ungsbauc gegeniibcr in de n Vordergrund traten. 

Das Schlafs Montargis 106). welches im XTJI. Jahrhundert in der Ebene errichtet 
wurde, in zunächft die in grofsem Mafsftabc ausgeflihrte Jlfofa, ein l1l1regclm;i fsigcs, von 
einer mit Thürmen befetzten Mauer und einem Graben umgebenes Trapez, in de((en 

Mitte e in runder Thurm fleht j aber eine 
Fil:. 60. ganze Reihe von Gebtiuden feh liefst fleh 

... ... :0 . . .... "' ''' ........ -
~Ifilltltl; 

Gnllldrifs des Schlorres zu Couq lOI). 

im Inneren an die Um fa ffungsmauer an , 
in einer W ei fe monumental :lllsgefLihrt, 
darg man kaum mehr die Bcfcfligung 
als die Hauptfache an fehen kann. Es in: 
ein fenes Schlo(s, nicht mehr eine Burg. 

Noch weiter geht diefes Verhält. 
nies beim Schloffe zu COtlcy. de(ren 
Grundrifs und Gefammtanficht wir III 

Fig. 60 u. 61 t Oll) wiedergeben. 
Das um 1225- 30 erbaute SchJoCs bi1clet die 

Ecke du Städteho.:ns , 'Von dem 1:5 .Iurch einen Gra
ben getrennt ill un<l dem es die lIauptfeite feiner 
Hcfelligung zukehrt, deffen M~l1enl jedoch .n die 

Defefi igung dC!! Schloffu angelehnt fi",l , Co d.fs 
die Stadt eine Vorburg bildete. Man fchdnt den 
Fels, auf welchem fich dns Schlofs erhebt, f!lr gc· 
nllgend fell gehalten IU hl.ben und begnllgte fich, 
die vier Ecken dt'll Trapezes mit Ilnrken Thllrmen 
C, D, S, T w verfehen ulld an der l!ingllen Aufscn
feitt noch einen Hnlbthurm l aus der Mille herau~

treten zu laffen. Monumentale Gehiiude mit fla rker 
AuCscnmauer verbinden dieCe ThUrme. Im unteren 
Theile haben diefclbcn gegen aufsen hine Fenfler, 
wohl aber in gröCserer fl ühe, fobnld folche aufser 
do.:m Bereiche der Sturmleitern angelegt werden 
konnlen ; ohne Zweifel fiml die Ba.uten nach und 
nach, theilweiCe erfl 'Viel fp!iler, enl(lantlen. Beim 

"Bnue felbft wurde wohl ern nur die Aufsenmauer 

auf gewiß'e Höhe rafeh errichtet, um die Feile ficher zu machen, wie wir dies noch nm ~ .ou\' r~ e~r:l.h.ren, 
de.ffen eriler Bau gerade damals beendet war. Die Thllnne find dagegen in allen Gcfchoffen nut f,hhtzfonnlgen 
Schie(sfeharlen verfehen , fo dafs ein der Mauer fich nahender Feiml von diefen l'h!lnncn aus befchoffen 
werden konnte. Insbcfondere "ber tragen ßmmtliche Geb!iude einen nur Confolcn 'Vorgekrnstcn fpäteren 
\Vehrgang, dureh deffen Oeffnungen iln Fufsboden der elwl. am Fufse befindliche }o~e int.l am wirkfamilen be
kimpft wurde. Die runden ThUrme haben 'Vor ihrem Zinnenkran1. Reihen m!ichliger Slein-C()nfo~en , auf 
welehen auS Hob ähnliche äufsere Wehrgänge aufgerchlascn werden konnten. Bemerkenswcrth tll I tlafs 
die Wehrgänge der Geb!iude fieh nicht blofs nach aufsen, fondern auch , er;en .Icn Uurghof hin riehtetl'n , 
(0 dafs man auch dlnn die Geb!iude noch venheidigen wollte, wenn Ci etwa <lurch einen lIandllreich einer 

101) Ver,!. : V,OLUT.LIl_Duc, •. 11_ 0., Bd. ], S. '03. 
1(1) N.,h cbcnd.r., S. 101}. 
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von der HaupLburg ns, Uhe. den trennenden Graben nach der NordwelHeilc, in nicht vorbanden. Die Anord_ 
nung erinnert einigcrmllfscn an jene von Saona (fiche Fig. 3. S. 28), wo ebenfalls der wcfil iche Theil ß durch 
den Graben "on der Hauptburg A getrennt in. Die Vcrfchiedenheiten ergeben fieh aus der näheren Be
uachtllng von {clbft; cl<'nn hier in die Sp itze A gegen den DerGgrat, dort (:cgen das Thai , geriChtet. 

Diere Vorburg befiehl , Rufst . den umfafrenden Mauern, aus 5 runden Thllrmen A, B , B, O, D. Zwei 
ähnliche rolche Thurme C, C fiehen in der Umf.rrung der Hauptburg den hinteren ThUrmtn des Dreieckes 
.. nIgegen ; von ihnen I;ehen die: Mauern rchräg auswärtS, bis abermah runde ThUrme die Ecken renigen . 
Diere rCl:clmlifsige IUlfte ein~5 Sechseckes bildet den liufseren Hof der DUTg E. In ihm befand fieh eine 
CapeUe fI , der IlnlllRen P , darunter der in den Fels gebauene Keller G. Die andere Hälfte ift durcb 
das Terrain genöthigl , die Regelmirsigkeit auflugeben. Sie bildet nur noch einen Zwin!:er um den inneren 
Hof der Bur!:, welcher "on einer elliptifeh I1n!:eleg1en Mauer und einem vor derleIben liegenden Graben ./ 
Ilmgeben ift, Uber welchen bei Leine ßrucke :zum Thore K fUhrt. Auf der Seile der Seine find an der 
Stelle, wo die durch die Seine gezogene Grenllinie den Berg hinaufRcigt, die einleinen FelfenvorrprUnge 
noch durch weitere ßefeftigungsthUrme und Mauern T verlheidigt, ro dars ' fit nicht etwa von kllhnC'n 
KlcHereTn erniegcn wcrden konntcn. An einen Thurm V auf halber Höhe lehnn' fi ch eine bi~ an du 
flu fsufer hinahgehende Mauer. die fich an die Abrperrung der Seine anfchlid,\. Die. Haujltburg zeiehnel 
flch durch \He eigenthUmliehe Mauerumfalfung aus, wel~he aus einer Reihe dicht a<~inander gerückter. 
aalbrunder ThUTme befi eht , (o dafs fie den Wurfge{cholTen. mehr Widerftand enl'~gen'llelll und zugleich 
vielteitigere Sehufldinien rur die Verlheidiger bieten konnte. Die Anlage der BrUcke L in fo ge!TOffen. 
dn {s Ili cht blofs de r T horbll.u K ihr entgegenfland, fondern dafs fie auch den runden Eckthurtn im 

RUcken hatte, fo dafs kein Feind, auch wenn er in den Vorhof und Zwinger eingedrungen war, es wagen 
konnte, die Brllcke und das Thor K antugreifen, fo lange nicht auch der runde Thurm im Rilcken, der eine 
Felle CUr flch bildete, genommen W:l r. Dem Thore K gegenüber ftand nun noch der mächtige Dtmjoll At; 
delTen Vertheidiger mit jenen des Thorbaues zufammenwirken konnten. Das Gebäude hinter dem Do"j,," 
euthält dic Wohnung. 0 ill noch ein gegen Nord .... ellen gelegener Vertheidigungsthurm, neben welchem 
cin kleines Verhindunpp'förtehen aus dem inneren Hofe in den Zwinger ruhrt. Dei R und S ift der eigent. 

liche Eingang. 
So vorzuglich der Bau die{er Burg C!n!wor{en war, fo fell und uneinnehmbar fie den Zeitgenorren 

rehien, konn!<: fle doch einer längeren regelrechten Belagerung, wie fle nach dem Tode des RirJllrd 

löwt"/urr. der franzöfifche König Phi/iN AIlZUjl unternahm, nicht widerftehen und muffie im FrUhlinp 
1204 lieh ergeben. Wir reproduci ren in Fig. 59 111) ein Dild , welches Violk:·/t-Duc von diefer Belagerune: 
entwirft, bei welcher zunlchll der Graben des Vorwerkes öberdammt, hienuf eine Brefche in deffen Um. 
faITun!lsmauer gelegt und der an der Spitze gelegene Thurm zu Fall gebracht wurde, wonuf das Vorwerk 
gerliumt werden muffte. Im unteren Gefchorre des Gebäudes J/ befanden fieh Aborte, welcbe eine 
OelTnung nach auflen hatten: durch lie gelang es ei nigen Franzofen , in das Innere des Gebäudes und in 
den Aufsenhof einltudringen und dort Feu.er antul~en, fo dars die geringe Befatzung , in der Meinung. 
dars bereit. eine grafie Zahl Franzo{en eingedrungen fei, lieh in die innere Burg flUchtete. Die Brucke L 
wllr bei Aushebung des Grabens vom FeUen flehen geblieben und nur du rch eine Zugbriicke am Schluf. 
unterbrochen. Die Franzofen liefstn nun auf den felkn Theil diefet Brllcke eine Mafchine bringen, unter 
deren Schutze fie begannen, den Fufs der Mauer zu untergrlben, Die Befatrung macbte zwar eine Gegen_ 
mine und vertrieb d ie feindlichen Mineure; allein durch Mine und Ge!:enmine war eine Sehwlehung der 
Mauer eingetreten, ro dars dicre unter den gewaltigen Steinblöcken, welche die Katapulte dage~en wufen, 
einftUrzte. Die Franzoren nahmen die Brerche ein, und die wenig Zlhlreiche nefatzung batte nicbt emmd 
mehr Zeit, f,ch in den Donjoll :lurtlckluziehen. Die Burg war 1.1(0 gerade von der Spitze her erobert. 
PhiliJf Augujllidl fie forort wieder ausbefrern. HaUe fie fich auch nicht balten können, fo hUte doc:.b. 
eine ganz geringe Garnifon ihn zu monatelanger fchwerer Arbeit genöthigt, und wenn nicht die Garnifon 
zu fchwach, vielleicht auch zu wenig aufmerkfam geweren wäre , wUrde er kaum zum Ziele gelangt fein. 

Wir fehen, dafs bei diefer Burg, die im Schluffe des XII. Jahrhundertes und, 
wie berichtet wird, im Laufe eines einzigen Jahres erbaut worden ift, obwohl Ge 
gröfser war, doch recht wenig fur die eigentlichen Lebensbedürfnirre des Burgherm. 
noch weniger fur rolche der Befatzung geforgt war. Wir mägen daraus ermeffen, 
dafs dies in den kleinen Burgen noch weniger der Fall rein konnte, und doch 
hatte es fleh hier gezeigt, dafs die Burg zwar einen Feind aufhalten känne, 
dars aber eine kleine Befatzung eben doch nicht im Stande fei, auf die Dauer einem 
Heere zu widerfiehen. Nun entwickelte lieh aber an den Höfen der Fürllen und 
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der grö (seren Va fallen das Leben im Frieden inuner mannigfaltiger und (teilte immer 
grö(serc Anforderungen, und wenn wir fehon fehen mufften I dars in Deutfch l:tnd 
um des angenehmeren Lebens im Frieden willen da und dort ei n Palas und \Vohn
räume errichtet wurden, die nicht zur g röfsercn F eO:igkcit des Baues bcitn.gclI , Co 
dürfen wir uns nicht wundern , dars auch in Frankreich mit dem XII I. Jahrhu ndert 
d ie A nfprüche an die Lebensbeq uem lichke it auf den Burge n immer g röfscr wurden 
und mehr und mehr dem blofsen Feflungsbauc gegenüber in den Vordergrund traten. 

Das Schlofs Montargis 108), welches im XUI. Jahrhundert in de r E bene errichtet 
w u rde, in zunächft die in grofscm Mafsflabc ausgcftihrte }'fotn, ein unrcgcllll;i fsigcs, von 
ein er mit Thürmen befetzten Maucr und einem Graben umgebenes Trapez, in dcrrcn 

Mitte ein runder Thurm fl eht ; aber einc 
FIJ;. 60. ganze Reihe von Gcbäudcn fch[icf::;t flch 

" 21100 ... • .. ,~ .~'" oo"' ''' ..... ''"'_ 
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Grundrifs des Schloffes U1 Cane)" IM). 

im Inneren an die Umfaffu ngsmaucr an , 
in einer W ei fe monumental tlusgefl.ihrt, 
dafs man kaum mchr die Bcfcfiigung' 
als die Hauptfache anfchcn kann . Es ill 
ein fefies Schlofs, nicbt mchr eine Burg. 

Noeh weiter gt: ht d icfcs Verhält
nifs beim Schloffc zu Coucy. delTcn 
Grundrifs und GC(,1.mmtan(icht wir in 
Fig. 60 u. 6 1 l O~) wiedergeben. 

D<lS Uin 1215 --30 erbaute Schlofs bildet die 
Ecke .11!1 Sliidlchens, von <lern e~ durch einen Gm
ben get rennt if\ und dem es .Iie lIaul'lfeile (einer 
Hcfenigung zukeh rt, de«en Manern jedoch an die 

lk refilgung 1I1$ Schlolres angelehnt lind , 10 dafs 
die Stl!.dl eine VOrbl1 l{;" bildcte. MDn r",heint deli 
]o-eJs, auf welehem (,ch .Ias Schlofs erhebt. fUr ge· 
nUgeml fen gebalten zu haben 111111 begnUgte fich, 
die vier Ecken des Trapeu:1I mit Rarken ThUrmen 
C, J), S, 7' zn I'erfehen und nn .Ier liinllRen Auf,cn
feit e noch einen Hnlhtllurm L aus der Mill e heraus
treten zu laffen. Monumentale GcI,Sude mit Rarker 
A ... fseom~uer verbi n.len lI iefe Thttrme. Im unteren 
Theile hDben diefelbcn gegen au(seo keine FenRer, 
wohl nber in g rMse rer Hölle, robald (olche nuflt r 
dem Berei che I[er Sturmleitern angele!;1 werden 
konnten ; ohne Zwtifel find die Ballten nlch und 
nach , theil .... eife erR viel fpSler, entf\anden. Heim 
Baue (dbR wurde wohl crt1 nur die Aufsenmauer 

allf gewirre Höhe rafch erri ~hte l , um die Fene fieher ~u machen, wie wir dies noch am Louvre erfahren , 
delTen erller Bau gerade damals beendet war. Die ThUrme find dagegen in alleil Gefeholren mi t fehlitdö rmigen 
Schie(sfeharten verlehen , fo dafs ein der Mauer lich nahender Feind von cliefen T hUnnen aus bdchotrell 
"erden konnte. Insbefond ere I1ber tra!:Co tammtliehe Gebiiude einen auf Confolen vorgekrngtell {päteren 
\ Y"ehrgang, dure.h delren Oelfnungen im Fufsboden der etwa alll Fuf~ befi ndliche Feind Rm wirkealllnen be· 
kJhnpft wurde. Die runden T hUrme haben vor ihrem Zinnenkn.nz Reihen m!ichtiger Slein.Confo~en , auf 
welchen aus Hob ähnliche :ill(sere Wehrg:inge lIufgefehlagen werden konnten. Uelllerkenswerth IR , dafs 
die Wehr~inge der Geb!iude fich nicht blors nneh nufscn, rondem auch gegell lien JJurghor hin richteten , 
(0 daf. man auch dann die Gebäude noch vertheidigen wollte, wenn es etwn durch einen HandfI reich einer 

1(11) Ver,t., V IOLLKT.J.I.Duc,~ . a.O. , Bd. 3, S. ro). 
IOf) N .clo cbeadaf., S. ' (19. 
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Anficht de~ SehiolTes zu Couer 11»). 

kle inen Truppe des Feindes gelungen war I bevor die ganze äufsere Vertheidi tung aufgegeben werden 
muffte , in den Hof zu gelangen. 

All lettte Hauptfetle tri tt uns hier wieder der m5cbtige runde Thurm ß entgegen, zu delTen Fllfscn 
fieh noch ein ringsum laufender innerer G~bcn V' befindet, um welchen, wie ein Mantel, eine tluke Mallet 
mit n öfchung I m Furse lieh umherzieht. In der Böfchul'Ig befindet flch auf der Auflenfeitc ein Gang, der 
mit den Keltcnäumen und Treppen der Gebiiude in Verbindung neht, von welchem aber noch eine be
fundcre Treppe Z zum Wehrgange der Mauet emporfUhrt. Zum Thorc dei Thurmes fclbft gelangte aan 
übcr dnc DrUcke 1 die über den Gr..bcn V· rUhrte. Ocr T hurm umfchlic(sl in jedem Stockwerke einen 

hohen, gewölbten runden Snl. In der Mauerdieke befinden lieh Wendeltreppen , fo wie einteine kleine 

Gem!icher. Im Allgemeinen hat der Thurm nur wenige Fenfierötrnungen und Schlitze; d ie Vertbeidigunr 
follte alfo vOflugsweife von der Platt form aus gefchehen. Wie an den &kthUnnen, fo war auch In diefem 
ein Kranz; rnlichtiger Confolen angelegt , um einen hö\.r.ernen 'Vehrgang aubufehlagen, der wohl, allem 

Anfcheine nach, %wei über einander vortretende Gefehoffe haue. 
Das Innere der Gebiude ill theilweife mit grorsem arcbitektonirchem Aufwande angelegt ; ins

befondere treten prachtvolle SSle auf ; die Capelle in ein hervorragendC!l Schmuckftuck ; dagegen in von 
wichtigen Vorwerken , von einer tweiten Umr.n·ung u. dergl. nichts %u fehen. 

Man hatte die Erfahrung, dafs Anzahl und Tapferkeit der Vertheidiger aus. 
fehlaggebender waren, als fene Bauweife , und wollte fich nicht dauernd die An· 
nehmlichkeiten des Lebens verkürzen. um in einem Augenblicke der Gefahr dem 
Feinde doch nur dann bdTer entgegentreten zu können , wenn man gerade fonft 
dazu gerüllet war. d. h. einen umfichtigen Commandanten und zuverJäffige Mann. 
fchaft zur Genüge hatte, ohne die auch die gröfste Feftigkeit nichts nutzte . Ueber. 
haupt feheint auch das Syft:em der blofsen Unzugänglichkeit nicht ausfchliefslich 



vortheilhaft gefunden worden zu fein j denn die Fefligkeit der älteren Burgen brachte 
es hie und da mit rich, dafs man , wo nicht geheime Auswege yorhanden warcn, 
einfach in der Burg, wie in einer Mäufefalle feO: fafs , wenn der Zugangsweg vom 
Feinde befetzt und das Thor belagert war. Ein Ausfall war aufserordentlich er· 
{chwert, da durch die fehmalen Zugänge der Vertheidige r höchfiens in eben fo 
{chmaler Front feine Mannfchaft hinauslaffen konnte, wie der Angreifer einzurücken 
im Stande war, während der Angreifer fein e Mannfchaft dann doch entwickelt da 
ftehen hatte. Defshalb ill: auch in Coucy aufser dem fiark vertheidigtcn Eingange 
zur Burg, der aus der Stadt in diefelbe f\ihrte, noch eine Pforte angelegt, durch 
welche man aus dem Graben des DOlljim durch die Stadtmauer hindurch über den 
Stadtgraben hinweg in das Freie gelangen konnte. 

Im Schluffe des XIII. und in der erfien Hälfte des XIV. Jahrhu ndertes W<Ir in 
Frankreich die Macht des Lehensadels zu Gunfl:en der König lichen zurückgetreten. 
Die grofsen Lehensträger und mehr noch die kleinen waren froh . wenn fic ihrc 
5chlöß"er in wehrhaftem Zufiande erhalten konnten; an umfaffende Bauten konnten 
nur die Könige denken. 

Zu einem Balle, wie das Schlofs von (ouey, hatte kein Vafall mehr Macht 
und Mittel. Als der wichtigfte Bau, an welchem fleh die Fort(chritte der Kriegs
Architektur zeigen, tritt uns daher das königliche Schlofs des Lauvre 110) entgegen, 
von welchem wir in F ig. 62 111) eine Ge(ammtanflcht gcbcn. Das Schlafs hat eine 
reiche Gefchichte, die flch auch in feiner Anlage ausfpricht. 

Bekanntlich jft ja heute vom mittelalterlichen Bau nichts mehr erhalten; 
aber alte Bilder, ältere Aufnahmen, Befchreibungen, Nachgrabungen im Boden u. A. 
(etzten d ie franzöfl fchen Forfcher in den Stand, in geradezu übcrrafchendcr Weife 
mit grofser Sicherheit bis in geringe Einzelheiten herein ein Bild zu geben, das 
kaum als Hypothefe bet rachtet werden darf. So hat Graf von Clarac fchon 1826-27 
genaue Grundri«e vom Baue aufftellen können, die Vio/ü '·/e.jJllc benutzt hat . 

Der LauYre lag damals au{ser der Stadt, deren Umfaffung FhiliffJ AllpJl glcich~citig mit diefem Schloffe 
erricbtete , du fieh In fi e anlehnte. Der Louvre hatte allerdings (Iie Aufgnbe, die Stadt gegen einen 
Feind :tu (ChUtlen, der d ie untere Seine herauf kommen konnle; nber er follte auch .lie St;\l1l felhft he · 
berrfchen. Ob und welche Au{senwerke er dama!! halte, i/\ nicht mehr rd l tU fleUen ; die Onfront gcgen 
die Stadt , welche fpiter vorhanden war , dtlrfte, da fie die Stll.dtmauer, wenn lIuch im clltgegengefet:tten 
Sinne, fortfet~t e, vielleicht fchon damals vorhanden gewe{en fein. Der viereckige Hof mit dem runden 
.. om Graben umgebenen Thurme ift noch v(ln der Jl/~t(J her beibehalteIl. Als Mittel!HlIlkt und wichtig(\er 
Tbeil des Gan~en wurde immer der Mittelthurm angefehen ; er II'ß r !leu 1In.s eiGentl iche Schlof.. Dort 
Jeeten die VafaUen den Eid in die Hände des Königs ab; f,e trugen ihn Lehen vom . Thurme des Louvru. 

Worin lich fchon der Bau des XIII. Jahrhundertes von anderen Schlöffem unterfeh ied, das wll r die 
Anlage eier Thore, deren der Louvre im Gegenfal tC zur Ree:el, daf. jede lJure: nur ein Thor haben follte, 
'e eine. In der Mitte jedet" {einer vier Seiten hatte. Es war dies durch die EigentbUmlichkeit der Auf· 
~be bedingt. Nicht blofs muffte die Verbindung mit dem königlichen Hofe von aUen Seiten het" mög· 
lieh fein ; CI konnte auch nöthig werden, raicb nach allen Seiten hin Truppen xu werfen, und vor Allem 
durfte der König nicht in einer Miufefalle fitzen, wenn es etwa einem Vafallen, oder den .treuen Ilurgern 
von. Pari • • , die durch du Schlofs im Zaume gehalten werden follten, einfiel, ihm vor die ThUr zu rUcken. 
Der König war ia der Lage, eine genugende Befabung lU halten ; jedes der vier Thore war eine kleine 
.Bure , vl!n einem luverlSffigen Commandanten be{ehligt und {efl genug , ci~etn Angriffe zu widernehen. 
Jedem Thore gegentlber (ud der Angreifer den gro{scn Thufm vor lieh. Die . Mauern felbft waren VCf

hIltnifsmifsig niedrig, fo da!s mln ober fie hinweg ron I.u(sen die Wur{mafchmen fehen konnte, welche 
im Inneren da Hofes fta nden 111), bereit, jeden Angreifer .IU empfangen. Ollgegen waren f,e mit (\arken 

HO) VeTi!. "IOl.~.T'LI.DIIC, a. I. 0 ., Dd. 3, S. tn-140' 
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runden l'htJrmen verfehen und yon einem Warrergraben umgeben . Von Gebäuden im Inneren des HoCea 

iIl. wenig bekannt, und es rehein!, dafs das Schlofs im XIII. Jahrhundert nur eben militlirifchc Bedeutung 
hatte, dil der Palafi, der die Sainte ChilI/1ft umfehlofs, auf der Infel der Cili, in welcher mindtfiens der 
heilige Ludluir wohnte, als Re(,denz diente. 

Der wuvre zu Paris im XIV. Jahrhundert 111). 

earl V. (136.-80) rUhrte umfa{["ende Bauten am Louvre aUI und unter feiner Rce:icnulg (theint 

der bisher auf5t'rbalb der SU.dl gelegene. von ihm erA durch eine Erweiterung in die Stadt bezogene n .. 
die Gdlalt erhalten zu haben, in der ihn unrere Anficht zeigt , nämlich erhöhte Mauem, hinter denea 
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lieh GcbäudeßUgcl h inzogen , die nach au fsen m it Wehrgiillgcll lJckrö"t Wafe n . O id c GcuäudcltUgd 
balten auch nach aufst'n FcnfieröITnungen , wä.hre nd fic n~ch innen g~gcn den Hof 7." 111<:i l \\'cifc 

in reicher glinzender Archi tektur ausgebildet waren. n en gröfslcn Schmm;k fehe int die gCgen Suden 
gericlltdc Seile du Nord ßUgcls gehabt Ul haLtn , an welche fich ein Trcppenth urm nn(chJo(s. tier in 
gllnund.ficr) fchmudvolll\er Architektur durchgebildet war lind \'011 II"ckllcm :'U $ eine Galerie als 

Verbindung diefcs F lllgels mit dem HauJllLllUrme err ichtet wurde. Ge!:"," die Nordfcilc bgel! \'ur dem 
Waffcrgraben weilere ßefefi igu ngswerkc nicht "ur. Das Thor an d ief..,r Stelle war mein gcrchloIT<:n . 
Gegen Weften lehnten fich mili lä rifche \Lod andere königliche Bauten all , i1 ie einen grof!OC n !'lall umga\}cu. 
fo dafs nur 1wei kle ine Thltrmehen .Ien ZI1g.'lng 1ur Brileke jenfeitll .Ies Grabens bewachlen, ,hr der 
S Ildfeit!!; gegen die Se;ine war ein breiter Vorhof, zu breit, 11m ihn als .Zwinger- 1U hezcichnen; in dem
(dMn war eine kleine Burg ,'or der IJrüeKe errichtet, welche man, nadldem man noch tin Aufscn"l"erk 
paftirt haUe, du neben dem St.dtthore I.g, dllrehrehreiten murrte . um aus der Stadt .Iurch tlu Sllllthur 
i n du Innere zu gelangen. Canz interefTanl in es IU fche" , wie jenes Aufseuwerk , .Ias Vorl ho. de$ 

SchlolTes, fe ine Verthcidigungdront gegen die Stadt kehrte , während (L'l.~ t1anehen gdegene Stlldllhur lie 
nach der anderen Seite rich tete, ~ber doch, im Bclitze der küniyliclu:n 'J'ruPllen, fl eh auch gl'gen .Iie S tadt 
wenden Konnte. Am Ufer der Seine ging noch eine bethUrmte Slllillnauer hin . tHe noch ei nen zweilC!1I , 
allerdings mit dem Sch lofTe nicht in VerbindunJ; 11ehcllden ZlI' ingt·r umfame, an deITen nlH1crem Emle 
jeßfeiu des SehloITe~ wieder eine k leine Burg mi t einem Vort hore I"g , die wei t :1ufserhalb tier Lin ie 
uoferes Bildes fälll , welche mln nebfl dem vom Seh loITe beherrfclllen äufscren Zwinger ern rl urchfch ~iten 

mulTle, wenn man durch das T hor in d ie innere Sl. dt gel.ngen wollie. GeJ;<!1I die Sta.dl riehlete al'H 
",ichi b lo Cs das erwähnte, neben dem Sladtthore: gelegene Vorthor feine Front ; vielmehr IJdaml lieh auf 
der ganun Q11(ei te dcs SchlolTes jenfeit5 des Waffergrabens noch eine Mauerfront mit Thurmen . \'or der 
fieh noch ein \VaITergrnben hiß~og: und die in der Mille durch einc k leine Vorburg verRärk t w.r, .Iureh 
welche hindurch <lC T Weg von .Ier Stadt ~um eRthore ,Ies Schloffc~ fUhr!<:. Die Bc(enigun~en des I..o uvr<! 
batten , nachdem er in .I ie Stadt einbezogen und nll f der We11· und NorMeitc \ '. 111 kÜll iglichcll Cl'h!i11lIcn 
und Cärt en umgeben war , nur noch den Zweck. den KöniJ,:. der darin ei ne behnJ;liche Ker"lent ge· 

fUßden , gegen die St~dt und ihre BUrger zu {chUtten und die !:l'gen da5 Schl"{$ oITene Stadt In tle r Ge. 
walt des Königs zu halten . 

Von noch grörsercr Regclmärsigkeit, als die Anlage des Louvrc , in jene des 
Schlaffes zu Vincennes (Fig. 63 I U). das, in der Ebene liegend, ein Rcchtcc~ von 
ungefahr 200 X 350 m bi ldet, aJro eine der grärstcn Burgen in, nur VOll der MarieIl ' 
burg um Weniges übertroffen. 

\Vie auch Il rrp rUnglich beim LoII"re, fo in hier nur eint' vethiltnifsmSfsig nied rige, \'on I'i .. ern 

Graben umgebene Umfa llllngsmauu mit einem \Vehrgange ange legt, dercll vier Eekt'n "on weil VUf · 

fpringenden reehleekiRen ThUrmen J), E, 1-; G eingefnffi fln d. Die (Ifiliche Lang-feite in nueh durch drei 
ThUrme ver11ärkt, l1 ie för mliche JhlljPl/s lind. Die nördliche \111(1 rudliche Sehmnlfei le ha t in ~Ic r Mille 
je einen Thorbau, fo dafs die heiden EinRänge A und JJ fleh (0 gc nan gegenUber liel:"ell , al~ man bei 
mittelalterlichen Bauten von GenauiJ;keit der AnlaRc fprechen kann. Die we11liehe l.angreite hat. nicbt 
in der MiUe, !ondern etwu mehr gegen Silden, e'inl' LUeke, in welche lieh durch den Rrof$C1l Ilurl;l; rahen 
hindurch ein durch MaUHn voUf\!indig abgefehJoiTener qUldrati{eher Graben einfehiebt, eine tjlladralifehc 

fc1bfUndige Um(affun~mauer einfehliefsend, in deren Mitte der tlUadratiklll', von vier Ec:kthUrmen hefcllte 
Dimjon C fieh erh ebl , der all eine nach dem Vorbildl' dl' r ahen ,lfo(iJ errich tete Fe111' fUr lich da 11eht 
und vullilindig von der Umfl ffungsmJ.ucr des Sehloffcs getrennl ifl . Lc:t7.tcres ift , worin unfere Anliel, t 

den ßegrifl' der Burg tlberhlLupt erkennt, nichts Anderes, als ein grof5er rechtecki!:"r , vum l"Jt,nJ"" \}c. 
herrfchtl'f Hof, in welchem fi ch eine Reihe von Ceh1iuden befindet . lIatl1 Bedarf d:l. und dorl hingd tclh, 
urfprilnglich wohl aut h in gewiller Kegelmärsil;kcil disponirt, wie noch d ie mit J bezeichneten Theilc 
ul!feretli GrundrifTes erk ennen 111Ten, lHlCh und nnch aber durch Wcgrtifsen eier einen, Zu· und Umbllu dcr 

anderen in einzelnen TheBen g.nE unrege!mäfsig gell'onkn. Man könnte' in !lide Umfa fTung I:'t rade Cu 
I'It eine Stadt ReHen. Die FeRungs,"mlage aber in regclmllfsiger, ab irgend eine' ~weite, {o re'gclmSfsig, 
da!s {je nur mit d nem rörnifchen Cnflrum vergli t hen werden Kann , welchel! (Ur eine c:rofsc Armee be· 
nimml in, Der Bau in eines der Werke Cllrl's V., gehortl' :a1fo der ~we i ten li:il{tt' .Ies XIV. Jahr, 

hundertes an , a ls die Kriege gegen die Engländer den König nöthigtl'ft , grofse Armeen zu hilden und zu 
erhalten , gerade ,..ie zu gleither Zeit der dl' lIt{che Orden \·or,ing und dafü r fei ne Mariell!JUtR erricbtete, 

11') Nach.: V\OLU'!'.LI.Dpe, a • • • O., lld , ., S, 39J. 
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Während die Umfaffung (0 gra rs i/l und ohne Zweifel auch die urfprUngliche Anlage fo regellll!i(sig 

_1', dafs das gan~e Werk mit den StadtanJagen des XIII. Jahrhundertes die auffallendfte Aehnlichkeit hai, 
iß es trOlt feiner J:wci Thore nicht dazu beftimmt, den Verkehr einer im Inneren wohnenden hUrgerl ichen 
Bevölkerung zU1;u(uhren. Aber es rollte doch auch nich t blofs eh. feller Punkt Cein, der nUr die Befatzung 

nötbig hatte, die für feine Behauptung nöthig war; vielmehr follte es eine {olehe beherbergen, Ilie auch als 
ADgriffsarmee einem Feinde in das Feld enlgegengefilhrt werden konnte. Solche Anneen aber bell.'l.nden aus 
Söldnern, auf deren Z;uverläffigke:t nicht flets zu rechnen war. Defsha.lb auch die vollfl.ändige Trennung 
des D01ljofl, in welchem, ,'on feinen eigenen Söldnern belagert z.u werden, der Commandant nicht ru.r uno 
möglich halten durfte, fo dafs er das Lager rammt denfelben beherrfchen muffie. Solch eine Burg war 
naturlich eine Ausnahme; mit den Burgen , auf denen die Feudalherren (afsen und die fieh immer mehr 
ZV!D behaglichen Wohnhaufe umgeAalteten, l!i rrt fie fieh nicht vergleichen; 

Die weitere Entwickelung zum WohnfchlofTe tritt uns in dem I 390 begonnenen, 
in den edlen Jahren des XV, Jahrhundertes beendeten Pierrefonds entgegen, welches 
LlIdwir VOll Or/rans unter der Regierung ead vr erbaute und das trotz feiner 
Feftigkeit J da die Garni(on nicht mit dem Nöthigen verfehen war, um eine Re

Grundrifs des Schlorres zu Pierrefonds (11). 
t/201J(1 0. Gr. 

lagerung aushalten zu können, lieh 1420 den E ng
ländern ergeben muffte, wie es fchon während 
des Baues durch Uebergabe an die Truppen des 
mit feinem Bruder im Kriege liegenden Königs 
Carl VI. einer Belagerung ausweichen mufTte, Wir 
geben in Fig. 64 U. 65 114) den Grundrifs und eine 
AnGeht des SchlofTes nach Violltt-Ic-Dllc wieder. 

Darreibe erhebt fieh auf einem hreitrtickigen, nicht feh r 
hohen HUge\ oberhalb der St .. ut, die lieh auf der Weftfeite 
zU {einen Flifsen ausbreitet. Die Gd\alt hat nicht ganz jene 
Regelmifsigkeit, wie fle die Schlölfer des Louvre und von 

Vincennes 2eigen; aber fie Hilft doch erkennen, d"fs t ine 
folche Regelmifsigkeit angeflrebt wurde, [0 wei t die Verhältnirre 
lie zuliefsen. Wir fehen hier nicht mehr Umfarrullg~1I\:luern , 

hinter welche fpiter Gebäude angefug .. wu rden, fondern von 
vornherein angelegte GebäudeRllgel, die durel\ ThUrmc verflirkt 
und mit Wehrgängen verrehen find . Im Sliden breitet lieh 
vor dem Schlorre ein rechteckiger Hof aus, (Icr zwa r auf 
dem Grundri fl'e nicht vonftändig wiedergegeben in, auf unfere r 
VOll Nord nach Suden genommenen Anricht IIber ficht bar wird. 
Eine äu fsere Mauer fehliefst einen Zwinger um (Iie gnnze An· 
lage ein. Wie auf der Anfich t erficht li(h, fithrt der Aufgang U1m 
Schlorre an das Sudende des wenlichen Zwinl::crsi ma.n um· 

!chreitet fodann den ganzen ZWinger, zunächft delTen Well!eitc, dann die Nord· und Onreite, um beinahe nm 
Sudende der letzteren durch einen Thorbau in den Vorhof zu gelangen. Bei A Ilbcrfch reitet man auf ci",.:r 
Brtlcke den Graben, welcher den Vorhof vom Schlorre trennt , und gelangt bei ß in den flldliehen Theil 
des Sehlofshofes. Zur rechten Hand, neben dicfem Eingange, liegt z.wifchen ß und F ein annähernd 
quadrat ifcher Bau, welchen wir .11$ eine Reminiscenz an den DOll/o" der vorigen Periode anfehen können, 
der aber nicht die Höhe eines Thurmes hat, fonde rn die eines Wohnhaufes, und der nach on und W~ll 
mit zwei Giebeln abgefchlorren ift. Gegen den Vorhof fehliefst lieh ein höher nufßeigender, Imlbrun(le r 
Thurm G an, nach der Seite des Hofes ein von einem Graben umgebener vierccki{:er Thurm 11, ('in 
Treppenthurm C mit elegnllter Vorhalle und einer Freitreppe bildet ein Sc1unucknUck lies Daues. 'Ve r 
weftliche Filigel D ift der Palas, ein Saal ball , deITen intererrante Connruction tl~) die Wohnlichkeit mi t 
Vertheidigungsfahigkei t in giLn~ vollkommener Weife verbindet, 

Wir wollen allerdings nicht zu bemerken unterlarren, dafs, was l'i"lld·/~· j)/(r gieht, RdlauratillßS_ 

1" 1 Nach: VIOI.LBT·U·Duc, a. a. 4)., Bd. 3, S. I )' u . ' 51' 
11~) Vc rli:l.: VIOLLRT.LR.Duc, 3 . ... 0., Bd. 8, S. 86 . 
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und wir werden in Kap . 10 auf ähnliche An lagen zurückkommen, die in edler Linie 
wohnlich fein follten und nur nebenbei die Aufgabe hatten, im Falle einer Gefahr 
auch den Bewohner gegen einen augenbl icklichen Angriff zu fchützen. 

9. Kapitel. 

Die fpäteren deutfehen Burgenanlagen. 

Folge n wIr der E nlwickelung weiter, die lieh im ßurgenbau Deutfehlands voll
zog, (0 haben wir nur theil wei fe darreibe Bi ld, wie in Frankreich. 

Jnh .. h,,,,derl'" Was in den grö(scren fiirftJichen Burgen Deutfehlands fchon im XII. Jahr-
hundert fich geltend machte, das Bedürfn ifs , rur gröfscrc Wohnlichkeit zu [orgen, 
kam zwar in der folgenden Peri ode , eben fo wie in Frankreich, immer mehr zur 
Geltung. Nur ware n aber allerdin gs in Deutfehland grofsc Burgen auch im Xill. Jahr. 
hundert die Ausnahme, kleinere die Regel. 

\Vo wir bei einer der Burgen des XU. Jahrhundertes cincn hübfch und bequem 
zu benutzenden ])abs fanden, hatten wir allenthalben die Bemerkung zu machen 
dafs dicfe Bequcmlichkeit nur auf Kollen der Feftigkeit im feitherigen Sinne zu er~ 
reichen war, wo nicht abfolute Unzugänglichkeit die Fertigkeit überhaupt überftüffig 
machte. Der Begriff von Fertigkeit änderte fieh aber auch. Wo ein grofser Hof. 
halt auf eine r Burg Unterkommen finden follte, war die Fcftigkeit nicht fo wichtig. 
Entweder bildeten die Krieger des Hofhaltes eine lebendige Mauer, die Niemand 
anzugreifen w:lgte, oder die FeO:e war überhaupt nicht dazu bell:immt, einer regel. 
mäfsigen Belagerung zu widerll:ehcll. Wo der Herrfcher über eine genügende Mann. 
fchaft verHigtc, fuchte er nicht Schutz in der Burg , fondern wollte den Gegner in 
offener Feldrchlacht übcrwinden und zu m Abzuge nöthigen. Die Fe!l:igkeit der 
Burg galt alfo nur augenblickl icher Ueberrumpelung gegenüber. Wo aber eine kleine 
Burg einen Punkt be(etzen und einc geringe Befatzung ihn fell: halten (ollte, da 
konnte ei n Hofleben fich nicht cntwickel n : da finden wir dc nn noch in verhältnifs. 
mäfsig fpäter Zeit , als Jiingft das Bedürfnifs gröfserer Behaglichkeit allenthalben 
ei ngekehrt war, und Jeder, der es nicht befriedigen konnte , dies bitter beklagte, 
kleine Burgen, bei denen ausfchliefslich die Fefl igkcit mafsgebend war, die nur eine 
kleine Zah l kriegserfahrener , der Behag lichkeit des Lebens doch wenig gewohnter 
Männer au fnehmen (ollten. Denn der kleine Krieg, der Kampf mit den Nachbarn, 
die Auflehnung gegen den Lebensherrn und daml derfcn mit geringer Mannfchaft 
zu führende VerflIche, dcn Lehensmann ~ur Unterordnung zu zwingen , fehten fleh 
bis gegen Schillfs des XIIl. Jahrhllndertes fort. 

Wie wir bei dcn franzöfifchen Schlörre rn gcfehen, hatten die VerbefTerungen, 
welche inzwifchen eingefuhrt wu rdc n, um die Verthcidigu ngsfahigkeit der Burgen zu 
erhöhen, nur \\ferth , wenn eine entfprechcnde Mannfchaft vorhanden war, wie ja 
auch im Orient nur die Thatfache, da(s jede Burg eine grofse Mannfchaft hatte • 
zu den Verberrerungen fUhr te , durch die es möglich wurde, die Mannfchaft ent. 
fprechcnd zu befchäfligell. Die Zerfplitteru llg der Macht in Deutfehland brachte es 
mit fleh , dafs jede der vielen kleinen Burgen nur über eine ganz kl eine Mann(chaft 
verfligte. Da hatte es keinen Zweck, doppelte Wehrgänge über einander zu machen, 
d ie Zahl der Schartcn zu vergröfsern LI. f. w., wenn keine Mallnfchaft da war, fie 
zu befetzen. Defshalb kon nten folche Fortfchriue (Ich in Deutfehland nur fehr 
lang fam einfuhren. 
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Das Befireben , jeden Vortheil, den die Lage bot , auf das griindlichfie aus· 
zunutzen, jede Schwäche, die aus ihr hervorging, auszugleichen, fiihrte zu der un
regelmäfsigen Gcfta lt unfcrcr deutfchcn Burgen, wie fie fieh vorzugswei fe ausbildete, 
a ls diefelben im XII. Jahrhundert einen monumentalen Umbau erfuhren und manche 
neu errichtet wurden, die nicht mehr, wie die altcn, der Vertheidiguug des ge fammten 
Landes zu dienen hatten, fondern nur ebcn den Befitzftand ih res Inhabe rs fichcrn folllen. 

\ \Tenn wir indelTen oben gefOlgt haben, dafs man fich zu jencr Zeit cifrig mit 
thcoretifchcn Stud icn bcfchäftigtc, fo fetzen diefe ja voraus, dafs man fie h normale, 
regelmär..,ige Anlagen dachte. Um den Schlufs des XII. und zu Beginn dcs XIlI. Jahr· 
hundcrtes finden wir daher in Deutfchland auch im Gebirge Ballten von geradezu 
übcrrafchenc:ler Rcgelmäfsigkeit der Anlagc, Bauten, bei denen mitunter der Natur 
geradezu Gewalt angethan fcheint. \-Vir findcn mchrcre folehe!' im clafCt fchcn Lande 
des Burgcllbaucs , im Elfafs. Nael(('1' gicbt uns dcn Gnllldrifs dcr B\lrg Hugo-cill 
(F ig. 67 1 U) , dic durch ihrc Rcgelmäfsigkeit wieder an dic Jl10lell der iiltcrcn Zei t 

• •• 1jj~ ' II 'g 

erinncrt. Sie foll c rfl: im XII I. Jahrhull ' 
Fig. 67. dert dureh den Abt HII,fo VOll Ro/lml. 
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bwg crrichtet fein, um den Zugang 
durch das Lauchthai bei Gcbwci lcr zur 
Abtci Murbach zu fichern. 

Das Mauerwerk in IIU$ Fimllinge ll umJ 

Brocken dr!- h ier auncJ,enden Urgef1eine$ errich· 
tet. J::.s if1 ein nahezn Iluatlr .• tikllcr Hof, ddr .. ,,, 
Eeken abgerundet fllld, a\$ welchen li eh uns dIe 

Bu rg :teig!. Der Zug;\n!:: in an der No rdeeke, \\'0 

eine Brllcke I1he r deli Gr .. hen du~h dncn Thurm C 

in einen Zwinger fllhrle , Jer dnrch den Thurm J) 

beherrfd. t wurde. Ocr I-I nupllhurm F w.:I.r ru"d. 

E r war mit lIuckelqu.:I.llern aus Samt/lein ,·cr· 
kleidet, wa5 doch wohl nur eitle clw~S fruhere 

Zeit hin.lente1. Ehen fo in .lie Uclr;icbll,ebe 

S tä rk e lind H ühe Iier III/Lucrn 1I'01!1 cin Zeichen , 

.t~f5 der l-1 ugn~i n noc1. in ib s XII. Jahrhulldcrl 

hinnuf C'ehell dUdle. Der lIall pt j;ej";enfa!Z 1.11 ' 
" ltcren .leulfehcll MUf' l l ieg l .10ch darin. 11.(s der 

runde I laupllhunn in die UlllfatTullgsl1lauer (clbfl , 

und 1.war jene Seite derfclbcll gerUck t in , g~gCt1 

welche \'om l1ergplalcRII ller fi cll de r ,\"srifT r ichten Ul uffte. Dic 1iuf:scrc MaLlc r .Ie5 Zwi" GeN in j;eTmlc nn 

didcr Seitt: dt: r iunercn 1ielll lich naht: gerUckt , fo dafs beide Mauern 1U [:le icher Zeit /LU der VCT!hddicn .. g 

tbeilnchmell konnten ; auel. die Ecken <liefer ZlI'ingermauer rind ahgerund et. E in breiter Grabe" gl'llt all 

d rei Seilen um d ie Anlage, nur nach der ,'jerlen, wo der BCTb-:lullll ng .tu rch (einen neilen Abf.1I einen Sturm 

nich t e r wRrten l:im, (ehlt der Graben; e r in aber :m fciucn d rei Seiten nocll \'011 einem Walle lucugeben. 

\oVefentlich gröfser als der Hugfl:ein ifl: die durch die Regelmäf.;;igkci t der An
lage vorzugsweife auffallende Burg Hohenlandsberg , von welcher einzelne Theilc 
noch in das XII . Jahrhundert zurückgehen, dcr Haupttheil <Ier Anbgc aber dem XIIJ. 
angehört, während einzelne Gebäude derfelben in das XIV. und XV. Jah rhundert. 
thei lwei fe noch fpäter, fa ll en. Die Burg in 1673 zerftört worden i doch !alTen die 
Ru inen noch die ganze A nlage erkennen (Fig. 68 1 1 ~) . 

1Ii} Nftch: N.u"'HII,}. Die lIu'g"" in Elfaf.·Lollorin/,l e". ~ . lIe (1 Slr.lr.hu rQ" , 186. S. 6 u. lll. ). 
118) Nuh den VGI, Hcrn. I .... " dba umciftcr a. D. " ' i"lIür in Col", ... "" •• ur " . rli ll:""1I: gell..llt . " Auf". I"" .... - ".,·,1. 

Insch ; N Al!.nu. J. Die Il"t.:"" i .. ":1'~ff· Loll,ri"J;e". ~. Hdt. Sltar.bur, . U6. S. ~ 11. BI.,. {I.'"du,. i;1:tubl je.loch nnnehm." 
EU mülr.n , dAr. die gaule Anlaa:e e,n de n' XI\'. u. X\'. Ja.h,hm,dcrt 3 11I!;Ch(;,C. 
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Sie benehl allS einem regclmä(sil;tn Recht· 

eck, das, "011 2,~ bis 2,1 m /larker Mauer mit 
ahgerundeten Ecken eingefnlTt, !)O m lang und 05 m 
brei t Hl. 111 einer Ec\.:e fteht auf einer Erhöhung 

ein Bnll, einer lI/11M nicht unähnlich, ebenfalls 
rege1mäfsig rechteckig, aus dclfen MiUe fich der 
qUJ\dmlifchc Thurlll I) erhebt. Anfchliefsend an 
<liefen I-! Iluptba u ift ~n der einen Schmalfcite ein 

nic-drii;eres Rechteck angtlt!:t , von 13 m Breite 
uud fon fchwächcrcn .Mauern eingefa!TI, lIefre.( eine 
Sdllnlll(citc Jen Zugang enth!i ll. Der innere Hof 

ift nichl eben, fOllde rn enthält mehrere Felsplatcaus. 
Be i A Jlefinilet fich der Zugang. welcher erft in 
den Vorhof IJ, dann in jenen C ruhrt, \'on durt 
(o\\,ohl auf den Vch ~ur .",,,/11 V, al~ in den inneren 

Hof, wo eine Ubcrbaute Cinerne E angelegt in; 
ein I) run llen befi ndct {Ich aber auch noch in der 
11/0(0 (elbft, fo daCs diere fich halten konn te, 

':1lIc11 wenn die Ubrige Buri; Cenolnmen war. Bei 
F und C find klei ne Allsgangspfürtchen vorhanden. 
Aufsc r lien irr un{erem Plane angedeutete n Ge· 

häuden mögen noch mehrerc vorhandcn gewcfcn 

rein; denn die Bllrg in eben nllr eine Malle r, die 
um (0 beITer ,'crlhcidigt war, je lllehr Manllfchaft 
fic elll hielt, je mehr Le lUe alfo in d('tl c.;cwuuen 
nur dem Hofc Unterkl1l1ft fi nltcn konnten. 

Zu den gröCseren Burgen des EI· 

126 

Fi:::. 68. 

Grllndrif! der Durg 1I0heniandsherg 11t). 
II:<lo!o n. Gr. 

fnJs gehört der Landsberg 120) auf eine m Bcrgvorfprunge des Oddlen·Berges, um das 
Jahr 1200 VOll COllrad VOll Lalldsberg errichtet, in dcffcn Familie das Schlafs b is zur 
franzöfiCchcn Rcvolution verblieb. 

Dureh einen in den Fels gehauenen Graben auf der Nordfei!e in das ßurgpl:l leau vom Bergrücken 

getren nt (Fig. 69 u. 70) . Es in (0 breit, dars nur der weftliche Theil , nur dem f, ch höher, als der 
üm iehe, ein befonderer Felsklott erhebt , von der Burg eingenomlllen ill, Der nonlöfi liche Theil dC$ 
I' lllteaus hildet, von eine r Maller umfaffi, einen Vorhof 11/, um welchen der Weg herumfUhrt, der \'011 A 
nach dem T horthurme B gin!:, neben (tiefem nach C .fi ch umwandte, durch den Zwinger h indurchging, 

bei IJ in den inneren Vorhof E rührte, dnnn IIber eine klcine Terrll.lfe weg, tlber eine Treppe in die 
Breit feilc des Palas ging , der, aus zwei rcehtwinkel igen Flilgein IlC Aehend, zwar \'ollkommen Wohnlich 
eingerichtct gcwefen (cin murs, aber doch, wie die Confolen an fe iner Ordtfeite bewci fen, tiber dem 
romnnifchen Chön;:llen einen breiten aus.geladenen Erker In) LU r Vertheidigung des darunter befindlichen 

Eingunges haue. Hinter dem Palas, von ihm vollllänc1ig get ren ll t, erllebt fi eh Iier hohe Thurm C. ]Je i 
}f lind 7 ftanden Gebäude, \'on denen das erAere die Mauer K L durch Feniler wehrlos machte, während 
fie in der Anlage, wie die beiden Thllrme Kund L IlCweifcn , da fle nuch gerade dem ßergrUcken gegen. 

Uberliegl, als ein Hauptwerk der Vertheidigung gedachl war. Auch am oberen Theile des T hurmes find 
mehrere Confolen eingemauert, "on denen wir annehmen, dars (je ringsum gingen unel einen ausgeladenen 
Wehrgang trugen, während IVi l/lo/t,. hier einlteine Erker Illlniu1II1L Der Zugang zum T hurlll befand flch in 
dem fehmalen Höfc hen zwifchell ihm und dem Palas, ab<!r hoch obe lI , Co ua(a e ille Verbindung mit den~ 

Dache des letzteren möglich wnr und die Bewohner in der Stunde tier Gefahr flc h in den T hunn RIchten 
uml die BrUcke hinter fich abbrechen konnten . Die Mauer des Vorhofes E zeigt ebenfalls an einigen SIelIen 

Co"roJen , fo dllrs wohl anzunehmen ift , dQ fs ein ausgeilldcner \Vchr[,!llug fie gekrönt habe, der vielleicht 

ta) Verg!. : Nu:" ... , 1. Die ßllrgcn in Elr .. r .. t.othringcn. I. HefL Sua(~burg .886. S. 2 8 u. BI. 8. - Unr"." Ab. 
loitdll"gcn liad n~ch .... 11(n ~hlllcn h1:,ge ll ~l!t, die un. Hu r t..ndb~lIl11eiller a. D. C. Wi,.ld~r in CoImar, dor Arcl\i lckt der 
hillorifchcn Denkml1c. d~. Et(~f" f,cu"t1lichfl ""r Vc,fU,ung gellt ll l hat. Ein Rcco .. flruclio .. s.Ve,fuch de/Tdbeu ifl Uns Idde~ 
ed\ '''geg~nicn , .11 d .... C1iehc unfcrcr AIlücht j" Fig. 7" herdlt reni" w~r. 

IU) IVi"J:fu nimml l>c i (einem Rec<>nn",c"o".·Ve.(uche an, dIr . ... eIn .usgcl"d~nc r W"hrl:anr war, du hori,onl.ll.1 
11m .len eaRlcn Pat.., hcrumlid' bilo rum ThurDU:, wodurch nalürtich die Gcfalllmletfcbe,"ung c;Mn voI lft.iindig- .lId" ..... Chl.takler 
cr~ iil l. Wi. glauben ih,n (chuld;, '" kin. di ... hin ~lIsdriicklich Oll bclllc.kcn. 
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Grumlriffe der HUTg Landsberg I~~) . 

e-rfl im XIV. oder xv. Jahrhundcrt (Ier Mauer au(gerclZl wurde. Wenn wir noch auf nurt·ren Reßaurntions· 
VerCuch in Fig. 70 hinweiren , fo mit lfen wir dazu bemerken, dafs der ru.lönliche Thcil d.'s Plateaus nicht 

frei liegen bleihen \;onnte, fondern in irgend einer Weife nmfchloITclL fei n muffte, was wir durch eine 

Holzeinbffung gefehehell uns !lenken. 

Zwifchen den einzelnen Burgen /landen auch in Delltfchland, äh nlich wie wir 
oben bei Bcfprechuug der fyrifchen Burgen mehrere fo1che betrachtet haben , Wart· 
thürmc als Zwifchenpoll:ell. Ei n foleher fi ndet fieh noch bei \Vol fahrtswciher unweit 
Carl sruhe (Fig. 71 ) vereinzelt im Walde. Er ill: quudrati fch, fleht auf einem kl cincn 
Hügel und in von ei nem Graben umgeben. E ine Zeitbeftimll111ng fUr denfelbcn iO: 
wohl kaum möglich. Denken wir uns noch ei ne PaliITadcn.Ausnattllng dazu, Co iO: 
diefer Thllrll1 eben eine kleine .Alata 12%), befiimmt fUr ei ne k leine Bcfatzung , die 

I~) Verg!. : N AII'"U', 1 . Die U", g~b"n; der Rer.dclI,ftad, K~,h,."b~ e Ie. " "'1 .... '''. , SS • . - Nac h ",,(.,e' ThOlic , 
di~ deli lkgrilf lJurg- in der ~ddl;g I CII U",r..If"ng, ni cht in deli Geb:iudcn ficht, wdehe in deT !ler.nig",,!; Oe h" .. , in (o1ch dn 
Th ... m allerdings koill" lJu'g , als w.lche er <tuch niebt dad urch " ,kUrt werdelI (oll, ,Iaf. wir " tI <,lide' Slelle d , yoll fr,cd,.n. 

' OJ. 

W."' lIhiln"~. 
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Fig:. jO. 

Muthillarsliche urrprllnglichc GcflalL der Burg Lal1dsberg 1:10). 

den Verkehr eines \Vcges zu überwachen hatte , um die An n:ihenlllg ei nes Feindes 
zu beobachten und rafch auf der nüchllen ß urg 7.U melden , wohi n {ich auch die 
kleine Befatzung zurückzog, welln fie etwa die Vorhut des Feindes fo lange be. 
fch:ifti gt hatte , bis die Befatzul1g der Burg die nöthigen Vorbereitungen getroffen. 
Ein rolcher vorgefehobener Poften konnte natürlich feine Aufgabe nur dann erftillen, 
wenn er fleh im Bereiche einer Burg befand oder etwa mehrerer, die in ei ner Hand 

I 



Fig. 71. 

G.,,~d,ir, der S,~ . ion 

in Wolbm..-ciher 
bc:i ":lIrl.nlhe '~'I. 

"'"'" n. Gr. 

lagen llild zu ei nem Zu fam ilien wirken benimmt \\'aren. Dann 
konnte fclbH eine kleine Be(atzlltlg zeitweilig' einen Weg verlegen, 
die fiir fich all ein aufscr S tande war, etwas aU <;7urichten. 

Solche regclmiifsige .\nlagcn, wie wir fie in ll ugflci n, Land:-i
berg und Il ohcnla ndsbcrg beobachtet, bildelen indeffcll im Gcbirg'c, 
wo man aus der Formation der Plntle und ih rer UTll];CbUIl!4 Vor
thc ilc ziehen konnte, immer d ie Ausnahme. E~ in. dahe r :luch 
im X III. Jahrhundert und fpi ill:r die Mehrzahl de r Gebirgsburgcll, 
insbefondc re der klC'inercl1, nicht rcgc lmitfsigcr allßelcßt, al .. fruher. 

Wir geben als ß eifpicl eiller fülche ll die Burg Ortenberg im EI
fafs (Fig. 72 ll. 73 I ~ I ), d ie wo hl e rft dem X II 1. Jahrhundert angehört. 

Auf der Spitz<: einer l\erj;7.unge l\"he",I, iR der Fels, wclc1,\'r fi<.: tTlig\' du rch eine" I.llnRI,c1,t n 

Eillfchniu \"on dem f,ch d"hinter forlfctu~ndcn FclsrUckCIl ~et rc nlll. Ei"e "n den Fels "ngelehnte QU\' r_ 

mauer enthäll lluf d~r norc\ußliehcll Stile .Ien Eing~ng ./, ,lurclJ welchen (kr \\"~I:: J::ecell :>11,len fUhrI, 

Fig. p. 

hier:mf fieh wieder c.,gell Nurd,m ~u .,tur", Th'lflh"rme 11 

drehf ml, \"011 hier in '::111 IWfchen (', "eldc, "or """'111 

Gebäude /) Ik'l;I, d"s m"ll ~I<; 1':lb~ 1"'7eichn~11 ki!1llllC, 
wcnn .Iie Hefte erkennen licfsen, II"fs C~ cimJ:e Hl'hacllch

k.::it s cho.",,, hpb.::. Nun, die kle inc Bd".lunC 1I111f'rtL' clle" 

tufri Cl lCll fei n. Wir fcll"''' n"ch n"r""n "On Fell neru ni~hl 

vi~l; (,C müg-tn IIlleh dem Jlöfchcn (' Geg:lugcn fe in. IhCC'gen 
tdl;en llie 1.ücher ill1 ) l lll1Crwe,k , ,Iars em a"<cdldcll~r 

\\'ehrl;ang "orh:mdcll war lind 1.'''' h ... l~e rner Erker. I loch 

ill)(!r .liden flld lichen Theil .ler Bure erhebt lieh ,Ier ulinl . 

liehe lI1it ... ;nell1 fUnfeckige n Th"nne 1-, ,Ier ' Oll eInem 

~lll1\lc1 (; Unle,·lJ.en ift, welel, ... r die , : ... ßalt CI1I .... unre~t1· 

m~fsigcll Sech~eckes l,aL J leT Thurln fcihfi hllrl Clei,1I 

jencm in Schlof~cck fcille Spitze \I~m Fcimlo:, tI . 11. dem 
Ikrgrllcken ~u, :I.uf welc11C111 (liefer fL·in<! Wllrfrnardl1n~n 

aufhauen kOI1n1<!. lIuldrcn ];:011111CI1 Iheft Wurf",,,fduuen 

wooer .lem Thurrne, lIoch .Ier ihn 1II1InldrQrm'I-: ""Igebemkn 

~l4ucr ernßllchcu Scllll tl en thull. 
O ,C hei,lell 1I0ch I\cllemlell T hltr",e 11c.~ Trifel!, Ilt'r 

I IIl.Up"hurlll, ro WH: (Ier Il.lIf-crllllll> .Ier L'1I11aJTulIl; lleltelH1c 

IJuadl'1lt ifche haben II oeh ke111e Sch1it~e, .he "I_ :ich llf~· 

öffnungen 1l.l17ufehtn filld. 11m! wellll u,jr lluf unlerer Reeou· 

ftntction 11I Vig. 37 folehe ~n ,1<-11 \\ ohncebihull'n 11I1eC'Il","nrn 

haben, fo il\ ('$ nUT dIe (\l1>Jt'clI"e Mt'L11UIII;, daf •• Iort fokhe 

"orhandell I;el\'cfell fci" kij,lIlCII •• Ia ja J\lk~ irgend wo uuu 

erl\en M~l~ "orkommCß murs. 11 tH :mf <\\'r 1lllTR' flrlen],e'!:: 

teigen nll .. Theile folche Schnrlen, r .... dnr, nl fo IlIdll blof5 

Grunclrifs Iier Burg Ortcnbcrg l~ t) . ,'Oll den Zinnen n ll ~ lind \"0111 Wehq;all!;e, (.,nderrt fan Ion 

"lIIt~1 n. Gr. jedtm I'ullk l ... her l' fdle auf ,He Angreif ... , gcfendel 1000·"lt-n 
];:onnten. I)a die ~ I aller .ll1reh Ihre :-;I:ir!;e .he BOgCllfchUIICIl 

behindert haben wUrde, fo find Nifchen \"on nicht IIllbetr:iclI11ich~r Grvh: hinler jt'dem Schlillc nu,::e1CI:I. 

Von der Felle L andskron im Sundgilll na he bei It.rcl g-icbt Jlrrinll l U
) eine 

Anfich t, die wir allerd ings nicht ga nz mit der Grundrifs-Skizze in 1·:inklanJ.! bringen 
können, welche wi r in Fig. 74 nach Nlldm·l~~) geben ; dCllll d ic Plateaus aur dt:r 

on- und Wellreite find bei lI ft'nfm nicht zu fehen. 

'1:1) S"ch c""",,dar. 
12' ) N~<h: N"II"~. J Die l!.UI'l:CIl in EIJar. LOI!II';n;:~II. lIer, I. s"~r~bl,,g ,81( •• S 's 11. 1:1. 6. 

,;~) In : -r"/'<'1;,. .. ,Ai" A(fi<Ii,,~ tlr. (Sid", I'n(."J)'~ ~9, S, .6.) 
'::&1 NAIIIIll<,J . Die lJ ur,en in Elrarl·Lo, hrin,~n. lIer, •. S'rur.b"rl;. 1886. S." u. BI 5. 

Handbuch der ,\rchilc\.:",r. ll.~,~. 
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Fig. 10. 

MuthmaCslithe urrprUngliche Gdlalt der Bilrg Landsberg '"). 

den Verkehr eines Weges zu überwachen hatte , um die Annäherung eines Feindes 
zu beobachten und rafch auf der nächften Burg zu melden . wohin lieh auch die 
kleine Befatzung zurückzog I wenn fie etwa die Vorhut des Feindes Co lange be
fchäftigt hatte, bis die Befatzung der Burg die nöthigen Vorbereitungen getroffen. 
Ein folcher vorgefchobener Poften konnte natürlich feine Aufgabe nur dann erfüllen, 
wenn er lich im Bereiche einer Burg befand oder etwa mehrerer, die in einer Hand 



Fig. 71. 
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lagen und zu einem Zufammcnwi rken befl:immt waren. Dann 
konnte felbfl: eine kleine Befatzung zeitweilig ei ne n Weg verlegen, 
die fur fich allein aufser Stande war, etwas auszurichten. 

Solche regelmäfsige Anlagen, wie wir fie in Hugllein, Lands
berg und Hohenlandsberg beobachtet, bildeten illdefTen im Gebirge, 
wo man aus der Formation der Platte und ihrer Umgebung Vor. 
theile ziehen konnte. immer die Ausnah me. Es ift daher auch 

G rundn(. du SLation im XIII. Jahrhu ndert und fpäte r die Mehrzahl der Gebirgsburgen, 
in Wolfart.w~i"~r 

bei Kartuuhe In). 

IIflooo n. Cr. 

insbefondere der kleineren, nicht regeJmäfsiger angelegt, als früher. 
' Vir geben als Beifpiel einer folchen die Burg O rten berg im EI

fafs (Fig. 72 u. 731!4), die wohl erft dem XlII. Jahrhundert angehört. 
A uf der Spi tze einer BuglunGe n~hend, ill der Jo'els, welch er lie tragt. durch einen kUn Rl iehen 

Einfchnitt \'on dem lieh dnhi rl(e r fort fetlenden Felsrl1cken getrcnnL Eine nn den Fels angelehnte Quer_ 
m lluer enthält auf der nordöllliehen Seite den Eingang A • • Iureh welchen der Wt."g g~g,m SUden fUhrt, 

Fig. p. 

hierauf lieh ~ieder gegen Norden zu ~in~m T horthurmc H 

d rehend, \'on hier in ein I löf,hen C, \I'elches ,'or einem 
Gebäude J) liegt, das lIIall als r ain hezeichnen könnte , 
wenn die Rene erkennen lief5en, dlf5 es einige Ikhaclieh
keit geboten habe. Nun, d ie kl~ine Beratznng LllUmC t' ben 
zufrieden fein. Wir fehen nach aufsen von Fenfh:rn nich t 
viel; fie mögen nach dcm llöfehen C I:'cc:angen fein. lJac:ec:en 
zeigen die Löcher im Mauerwo.:rk, rlafs ei n ausgeladener 
Wehrgang vorhanden war und ein hölternt."r Erk~ r . Jloch 
über diefcn fildliehen Theil der Uurg erhebt f,cll ,ler nö"l

liehe mit einem funfeckigen Thunne F, der \'on einem 
Mantel G umgeben in, welcher die Cefialt eines unre,::cl

mlifsigen Se~hseckes hat. Dt." r T hurm fclbll kehrt glekh 

jenem in Schlof~eek feine S\li lZe dem Feinde, d. h. dem 
BergrUcken zu, auf welchem dider feine WurflllafcJ,inen 
aufbauen konnte. lndeiTen konnten d iefe Wurfma(cbillen 
weder dem T hurme, noch der ihn mantelRin nil;: umgebcntl~n 
Mauer emfllichen &:haden thun. 

Die heiden noch fie henden ThUrlllc des T rifcl5, der 
Hauptthurlll , (0 wie der aufst." rbalb der Umfarrung flehelIlIe 
quo.dmtifche hab<:n Doch kcinc Schlitze, die .,Is Schu fs. 
öffnu ngen antufchen find , und wenn wir ~u f unfere t Recon_ 

fl ruetion in F is:. 37 folche an den \\'ohngeb!iud~n anc:c nomm~n 

haben, fo in es nur die fllbjective MeinunG, dars tIort rolche 
vorhanden gewc(en (ein können, da ja Alles iTJ:entl WO sum 

~r!\ ell Male vorkommen mufs. llier uf der nurg Ort~nberg 

!eigen alle Theile folche Scharten, Co tlafs alfo nicht blofs 
Grundrifs der Durg Ortcnbetg IU). yon den Zinnen aus und \'om \\'ehrglUlgc. fon<lern fall \'on 

~1lIOO n. Cr. jedem Punkte her l'feile auf d ie AnGreifer !;efendct \I'ertlcn 
konnten. Da die Mauer dureh ihre SI!irke die Uogen(chUtl'.en 

behindert haben wUrde, fo lind Nifchen von nicht unbet riehtlicher Grüfse h inter jedem Schlitze angelegt. 

Von der Felle Landskron im Sundgau nahe bei B.afel gicbt Nleriall U~) eine 
Anrlcht, die wir allerdings nicht ganz mit der Grundrifs-Skizze in Einklang bringen 
können, welche .wir in Fig. 74 nach Nflc/,cr UU) geben ; denn die Plateaus au f der 
Oft- und W eftfeite find bei Mtritm nicht 7.tI fehen. 

In) Nach ",Mnd.f. 
IU) Nach iN .... " .... J. Die Burgen in mfaf •. Lolhrincon. Hd, •. SI,..r.bur, 1886. S."5 u. m. 6. 
116) In : r"jDt',.,,;"ia AVIllißl rIt. (Siehe F'uf,notc 29, S. ]6.) 
116) N .. IHHR, J. Die Ilurgen in EJf.f •• Lolhnn&,en . Heft t . Slr~fsbu rll . 886. S. 11 U. Ill . 5. 
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Muthmarsliche urfprüngliche Geflalt der Burg Ortenberg, 
von N'ordwe(\ell aus gefehen 111). 
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Die Felle /leht in der Mitte eines Fe1skaDlnle5 auf der Hühe eines lieh in die Liingc ziehenden 
Beq:rUckc:n5 , .ur welchem durch mächtige l~elseinrchnittc 'C in Graben gebildet il\, aU5 dem ein Crü(scTl.' r * ein klc:inucr !lehen gebliebener FeJsklot~ , der grörsere wieder in zwei Abt:itfeR, emporragen. Der 

Zugani."5weg kommt von A her. 

": . : 
SI> .-'" 

l-'ig. 74. 

1: 200n - . I I 
• I • I i ;-•• I 

• 
I " I 

Grundrifs der l-'efte l.andskron I"). 

Während nun N,u/ur IJ,,j "Rdlc 
einC5 Daues, in denen wir einen 
Thurm mit einem Tho Te: fehen, 
und bei /;' ein :lIltlc rcs Tho T 

gicht. \ '0' wdelLe.'m eine DrUcke 

fumd I tlber die {! (' T WCG \'om 

Oflpbtcau her ruhtt , gicht .1It";(", 

eine BrUcke bei b' ohne due ll 
Thurm , ,leT doch wohl dorl ge· 
ßlludcn hilben murs ; denn die 
heiden ll1l lbrllmlcll ThUrmc C 

nnd D riml doch WOlll ertl im 

Sch lufTe lies Mitlcl~hcrs binl.n
gekummen. In deli inneren unieren 

Burghor ruhrl d .. ThoT F unt .... 
d ... m Schulze des Thurme5 7, 
an den rich ein Geb!l:udenUgd 11 
:.nfc hlofs. Durch G und j( bing 
cs fQd:UlI\ in dcn hühcr ..:clegenen 
inneren Hof LEin Ccb!i.utlc .I/ 
mit einem runden T rel' penthurlne 
nimmt Olm dcn \\'eg lIuf, .Ier 
durdl .1a.fTdlx: hindurch f ... dann 
uber d ie Treppe X 7-u r ThUr des 
Thurmes 0 elllj,orflthrl , welche 

DOCh in aller Weife hoch uber dem Boden des ScbJofshofes He!;!. AI! ':ku PlII.., dUrfen wir mit MUh .. ,. 

du: Gebäude Perkennen. Allf dem iroli,ten Felfen an der W ... nfcile ftchl tloch <"in Thllrlll Q, tier woh l 
d arch eine BrUcke mit dem an den Haupnhurm 0 fich fugenden TreppentllllTlne I'erbunden w:.r. W~nn 

Hal/U" die QfHeile als die eigtnlliclle Angriffsfcit\' bueiclmct, fo if\ dies in fu fern richt ig , als der Berg
,u.cken dort mehr Raum bot, um Angriffsm:.fchinen auft ufiellcn und ein kleines ßclagcrunl:~h L'C r zu ent
wickeln; indelTen würde ohne Zweifel der Helagerer \'erfucht haben, die Burg auch von Wenen ~nul{; rcif\' n . 

und defshalb war der Tburm Q von grofser Wichligkeit, wie tlht:rhnupt .Ier IllUuneir\':r der Siluation 
... olle Rechnung getragen Ilat, indem er eben fo dcn Thurm '7 nach Ünell, d~r dortigen Fc1splauc ('nt · 

eKen, als jenen Q gtgen die wefiliehe gerielltet hat. Nach Stlllcn wllr abcr der Berg eheufRlls nicht 
:nerneiglich , fondern leicht ugänglich; def~halb richtete der ßi\umeifter noch das Vurwerk ~egen SUden 
und föhrte den auf der Höhe am I-'ur~e der Fclftn hinfUhrend ... n Weg durcl, 111l~ Vorwerk hindurch, UIl1 

die Verbindung- des Feindes zu erfchweren, wenn diefer \'on der on· UlKI \Venfeitc l.ugleich angreifen 
..ollte, Immerh in bleibt es auffallend, dars die beiden Fclspart icn (0 einfllch l.U GUnnerl lies Jlel~gcrers 

PI heiden Seiten offen ~eblieben zu ft in {cheinen , und es kann der Gedanke nicht auge\\'iefeu werden , 
dar. fleh Vorwerk l:' noch weiter ausdehnten und die J-'clfen eingefchlofrcn Il:. u.:n. 

Ucbe-r den Ban der Hurg liegen benimmte Nachrichten nicht vor; (IC foll von K.:tifer Frittl,; .. 4 1/. 

UIS ein~enommen worden fdn, und wahrfcheinlich ifi fie e rfi nach dider Zeit neu lIufgelnut w01llen. 
1111 XVIJ. Jahrhundert , als die Forlfehr itte der Artillerie eine HeL-tgcfulIl; aus der Nähe gan~ Ulx:rnUffib' 
..,-.chten und daher eine Defchie(sung von der Sudfcile Iier das WlIhrfeheilllicherc war, erhielt f,e dort noch 
ein Kronwerk , du die feindliche Artiller ie lum Schweigen bringen follte. IRdelrcR k OIlIlI\' d ies ein<,r 
n,clrechlen Belagerung gegenUber fie nieht fchUtzen , und ",,.irdrid, V, VOll IJaden Ubcrliefs dahcr 1664 
die Burg gegen Entfeh!l:dib'Ung an die Franzofrn, welche rie fprengten. 

Es iA: nur eine kleine, aber nicht unintereffallte Burg, VOll der wir in Fig. 76 
den Grundrifs, nach einer Aufnahme Wink/er's, fo wie in Fig. 75 cincn von diefem 
angefertigten Recon!1:ructiotl s-Entwurf geben, die Spesburg 1'1) bei Andlau im Elfafs, 

- ' 111) VUfl l. NAIIKU, J. Die Burll'cn ;n Eliai,,·Lothr;nll'cn. Heft I. Straf"IIUrt .8S6. S. 3" u. W. I . 

.... 
S"ultu., . 
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Fig. i5. 

I 

Anfieht der Spesburg. 
R .. confiru.:lion. ·Enlwurf von C. IV,;.ldtr. 

Sie fi cht I m Ende einer Bergtungc , d ie von Norden nach SUden lliuft , auf einem Feblt1C1be. 
der durch einen Graben H theilweife \10m Gebirgskamme Abgetrennt in. Der Graben ift. offen_ 
nicht fertig geworden; denn bei J in ein StUck des FeJren~ noch 
fiehen geblieben , einer der Belege ru.r die Tbatfache, dars Co Fig. 76. 
blufig der Ball ein~lnu Werke fieh in die Linge wR, bis man es 
fchlieCslich nicht meh... der MUhe werth hielt , fi e t U vollenden. 
Gegen diefen Graben, d. h . • }fo gegen den abfallenden Bergrücken 
hin, ift der Burglburm G und eine mich11ft hohe Mauer gerichtet , 
welche heide der vorigen Periode angehören dUrften. Auffallend 
in die Höhe diefer Mauer. An fie rcblieCst lieh , ihr an Höhe 
nacbftehend, der Wohnhausbau F an, der zwar vielleicht im Kernc 
auch Iiller in, aber jedenfalls in der zweiten Hilfle d6 Xilt. Jahr. 
hundertes einen Ull!lbau erlahTen hat, dUTch welchen der jettige 
Chankler der Burg' benimmt iA:, Ob Winklds Anna.hnu~ ganz 

zUlreffend in, daf, der Bau von diefer Seite kein fi chtbares Dach 
halte, fonde rn dir, dalfelbe nach der Inderen Seile abfiel , wagen 

I,., Nach /Vid:,,,,.'. A"rnahmen, Grundrift der SpCJbllr,III), - IIM. .. ~, 



133 _ 

Fig. n 

Geftalt des Urfpriinglichc rr Ehrenfels. Schlolles 
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wir nicht zu entfcheiden; eben fo wenig, ob der Zinnenkranz auf einen hölzernen Wehrgang be:retlhflet 
war, der auf Confolen oder auf eingefteckte Balken fieh ftiitzte. Die Mauer ift von Fenftern durchDJ·~>9c.~f§, 
welche den Räumen des Wohnhaufes einige Behaglichkeit fieherten. Der Zugangsweg kam von 
her, führte im Stidoften dtlrch einen erften Vorhof A in einen zweiten B, zu deffen Seiten zwei andere 
und D lagen, und dann durch einen feh malen Gang bei E in das Wohnhaus F. Diefe AUfsenanlage, vO'-tt 

der nur noch wenig erhalten zu fein feheint , dürfte theilweife erft im Schlufs des Mittelalters zur. Ans. •• 
führung gekommen fein. In ähnlicher Weife, vielleicht aber noch tiefer am Berge herabgehend ,lagel{ 
jedenfalls von Anfang an Paliffadenwerkc vor dem Bau. 

Ein hübfcher Burgbau von kleinen Dimenfionen tritt uns in dem Schloif-e 
Ehrenfels entgegen, das am Rheinufer auf dem Bergabhange unterhalb des Nieder~ 
waldes, dem Mäufethurm und Bingen gegenüber, errichtet ift und das heute Allen 
bekannt wird, die das Niederwald-Denkmal auffuchen, aber auch fchon feit detn' 
XVII. Jahrhundert vielfach abgebildet ift und deffen malerifche Ruinen insbefondere, 
keiner der Rheindarfteller fich hat entgehen laffen, (0 dafs die Zahl der Stidie

i
' 

Lithographien und Photographien diefer Ruine in das Unglaubliche geht. Geometrif6he .. 
Aufnahmen hat aber unferes Wiffens aufser v. Co/taufen Niemand veröffentlicht. Aus 
den Aufnahmen, welche diefer verehrte Freund uns überlaffen, aus jenen Aufllahmeö~ 
welche der verftorbene Graf Botho v. Stolberg- vVe17ligerode gemacht und diefich 
jetzt im gerrnanifchen National-Mufeum zu Nürnberg befinden, fo wie den AbbU:' 
dungen bei lV/erz'an und in Daniel Mezjsl'lcr's Libellusnovus politicus 129) haben wir 
die Anficht zufammengeftellt ,die wir in Fig. 77 bieten. Allerdings zeigt fie nicht 
mehr die Formen des XIII. Jahrhundertes, fondern der Umbauten, welche fieim 
XIV_ und XV. erlitten. 

Im Jahre 1215 er11aut, erhielt fie damals jedenfalls ihr Hauptwerk, eine mächtige Mauer, mit ein1!:I'll, 
Wehrgange VOll zwei Thül'men flankirt und vor denfelben einen quadratifchen Hof, der von einer holicil 
Mauet umgeben ift. Dies ill: die eigentliche Burg des XIII. Jahrhundertes. Die Gebirgswand bintet'~ 
dem Werl<ewurde fheilweife abgetragen, fo dafs der Raum hinter demfelben einen Graben bildete .. VOll 

RUdesheim her flieg zu diefern Graben der Weg empor. Vor dem Werke wurde eine Platte in mehrere.n· 
Terraffen aufgefchüttet, deren oberer Theil, anfchlitfsend an das Hauptwerk, von einer nicht vollll:ii.ndig 
quadratifchen Mauer eingefafft ift. ' 

An der Rheinfeite wurde die innere Burg der ganzen Breite nach durch ein Wohngebäude mit zwei' 
Giebeln ejngenom~en. Gegen Rüdesheim zu wurde an das Thor fpäter ein Anbau angefügt. Nach derfelb~u' 
Seite, woher der Weg kam, wurde die Mauer der oberen Terraffe verlängert und zwifchen zwei kleinem.
Rundthl.1rm.en der Weg in den Burggraben und dann durch einen Thorbau in das Innere geleitet. In de.r 
:iufseren Ecke zwifchen dem Hauptbau und dem Vorbau find Gebäude eingefijgt, die, theilweife im oberen'.' 
Theile aus Holz hergeftellt, auf der Anficht bei Mi/me,- aufserordentlich malerifeh auslehen I mit -dem. 
Befell:igungsbaue jedoch nichts zu thun haben. Einige Häufer !landen hinter der Mauerumfaffullg,. ain:, 
FlIfse des Berges vor dem Eingange zur Burg. 

Unterhalb der Burg frand am Ufer des Rheins noch ein feftes Zollhaus des MainzerEnbifchofs; . 
das dtltch diefeBu~g gefchiitzt und geftützt werden follte. Von dem Hauptwerke der Burg wi~d fpätef" 
noch die Rede tein_ 

Die gräfste aller Burgen des Abendlandes ift ohne Zweifel die Marienburgin . 
Preufsen,deren Gefattlmtgrundrifs in demfelben Mafsftabe, wie alle übrigen Burgen: 
g~zeichnet find (1 : 2000), auf der umftehenden Tafel gegeben ift 130). Eine kleine 

129) In dem u"s vorHegenden 'Exemplare trägt der erfte Theil den Titel: Sciographia cos",;ca, daf. ift: Newes EtnblClllU!.'· 
dicbes Bür.hlein, dari"nen in acht Centuriis die Vomembften Stätt, Veftung, Schlölfer etc. der galltzen Welt. _ ..•. NürnJ:,er~, 
Pti.,l Fi;rjl x637; die iibrigen·' Li6dl". Novits·foliticit .• .E11lbltimatiCl<S ci7l,'tat1l1ll; pars al"ra J6J8, te1'tia 1638, qllartfl) 1638; 
(worin auf Bla'tt 10 unfere Fene 'gegeben 'ift) etc. ..".. . . . . . 

13n) &'hlors Marienburg in Preufsen. Nach fein·en vorziiglichften äur.em und innern Anfichten dargeftellt., Hel1>it~:. 
gegeben von F.· F1'I'ck_ .Berlin 1799. 19 Tafeln in Aqua tinta. Die Aufnahmen find von Gil~Y und Rabe. 

Hiftarifche und :\rchitect<>üifcne Erläuterungen der Profpektc des Schlaffes Marienburg in Preuf.en. Herausgegeben 'II<\R';' 

F. Frick. Berlin lra". 
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. Anhöhe am Ufer der Nogat nahm den höchften Theil der Burg auf, die flch 
i~ Uebrigen längs des Flufsufers ausdehnte, von Waffergräben umgeben, welche ihre 
Hauptfiärke bildeten, da das Waffer des Balauer Sees in diefelben geleitet werden 
konnte, und die fo breit waren, dafs fie, wenn felbe auch etwa bei niedrigem Waf(er
ftande theilweife trocken waren, doch in Folge des fumpfigen Bodens das Durch
waten unmöglich machten. Dafs eine Burg von dem' gewaltigen Umfange nicht auf 
einmal erbaut ifi, leuchtet ein, und wir erfahren auch fchon aus der Bezeichnung »altes« 
und »neues« Schlofs, weIche einzelne Theile tragen, dafs {je nicht zu gleicher Zeit er
baut find; indeffen zeigt doch wiederum die ganze Anlage, dars nur wenig in fpäterer 
Zeit dazu gekommen fein kann, das nicht von Anfang an in Ausficht genommen 
war. Die Anfänge der Burg gehen in die Mitte des XIII. Jahrhundertes zurück; 
doch dürften diefe Anfänge kaum in Betracht kommen. Erft 1276. als die Stadt 
Marienburg gegründet wurde,. wurde auch die Ordensburg an der Stelle errichtet, die 
jetzt das alte Schlofs einnimmt. Ob fchon damals, da Starkenberg bereits 1271 
gefallen war, der Gedanke auftauchte, da[s die Kämpfe im heiligen Lande nunmehr 
zu Ende gehen, dafs der Orden nunmehr feinen Sitz in Preufsen nehmen müffe und 
Marienburg die geeignetfie Stelle für den Ordensmittelpunkt fei, läfft fieh zwar kaum 
mit Sicherheit nachweifen, ift aber durchaus wahrfcheinlich. Erft im Jahre 13°9 aber, 
als der Sitz des Grofsmeifters, der 1292 von Akon nach Venedig verlegt wurde, 
von Venedig hierher übertragen war, konnte der Plan zur Ausführung gelangen, 
eine Burg von foIchem Umfange hier zu bauen, dafs das Hauptheer des Ordens 
am Sitze des Grofsmeifters vereinigt werden konnte; denn nur für eine gro[se Be
fatzung konnte eine Burg von foIchem Umfange nöthig werden, nicht etwa für die 
hier vereinigten Würdenträger des Ordens. Es darf wohl angenommen werden, 
dafs nicht 1276, wie bei Co manchen Ordensbauten, eine als definitiv geltende Burg 
aus Holz und Erde errichtet wurde, fondern dafs damals fchon der wirkliche Ball 
des jetzigen Hochfchloffes begann, wenn gewifs auch der Orden den Platz, an 
w~Ichem er feine Burg errichten wollte, für die Dauer des Baues zunächft durch 
proviforifche Werke flcherte. 

Die Burg befieht aus drei Hauptthcilcn, die gewifs mindefiens im Jahre 13°9 
fo geplant wurden, wie fie ausgeführt find, aber erft nach und nach zur Ausführung 
gelangen konnten, da das wichtigfte, das Kernwerk, natürlich zuerft, die Aufsenwerke 
zuletzt zur Ausführung kamen. Als innerfter Theil, als Kern des Ganzen, erfcheint 
das alte oder Hochfchlofs (IfI un[eres Planes). Vor demfelben dehnt fleh, von ihm 
beherrfcht, ein Vorhof aus, der von Gebäuden umgeben ift: das neue oder Mittel
fchlofs 11, vor demfelben noch eine weitaus greifende rechteckige Mauer, die einen 
ganz umfangreichen Hof I umfchliefst: das niedere Schlofs. Jedenfalls mufs das 
Hochfchlofs bald nach 1309 beendet worden fein; denn die Kirche, welche unfireitig, 
[0 wie fle jetzt erfcheint, nicht im urfprünglichen Plane gelegen war, hat in den 
dreifsiger Jahren des XIV. Jahrhundertes ihren öftlichen Theil Z zugefügt erhalten. 

Am Ufer der Nogat gelegen, hatte die Burg ihren Hauptzugang von der Seite bei A, wo eine 

Brücke tlber die Nogat führte, an deren entgegengefetztem Ende ein Vorwerk lag und die llier auf ein mit 
zwei runden Thürmen befetztes Thor, das Wafferthor, mUndete. Aus der Anlage diefes Thores, fo wie der 
Thatfache, dafs der Raum längs des Ufers in alter Zeit als Zwinger bczeicllllel wurde, geht herv()r, dars 
fi~h eine Mauer am Ufer befand, die eine Vertheidigung dicfes Vorraumes znliefs. Die hohe Lage der 
ßrtlcke geftattete jedoch eine Landung mit Kähnen an diefer Stelle nicht; man hatte daher, da man in 
der Burg auf den WafTerverkehr nicht verzichten wollte, ein kleines StUck des Ufers aufserhalb eler Um
faffung gel affen lind bei B, unter dem Sc~u(ze eines Thurmes, einen zweiten Eingang zurn Zwinger her-

I 
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wir nicht ~u entfchciden j eben fo wenig, ob der Zinnenkrant aur einen hölzernen \Vehrgang bereebaet 
war, der auf ConColen oder auf eingel1eckte Balken fich nUlzle. Die Mauer il1 von Fenftern dl.lrchbroc~ 
wtlche den Räumen des Wohnllaufes einige Behllglichkeit fieherten. Der Zugangsweg kam yon NordoRco 
her, fllh rte im Stidoften durch einen erften Vorhof A in einen zweiten B, t U delren Seiten Ewei andere- C 
und}) lagen, und dunn durch einen fchma!en Gang bei E in das Wohnhaus j,: Diefe Aufsenanlage, voa 

der nur Iloch wenig erhalten tU fei n feheint , dUrfte thei1l1'eife erlt irn Schlufs des Mittelalten zur Au

führung gekommen rein. In i hnlicher WeiC",. vieU",icht aber noch tiefer am Berge herabgchend, l-cea 
i",denfalls von Anfang .n Pali Iradenwerke vor dem Bal.l. 

E in hlibfcher Burgbau von kleinen Dimenfionen tritt uns in dem Schloffe 
Ehrenfels entgegen, das am Rheinufer auf dem Bergabhange unterhalb des Nieder
waldes, dem Mäufethurm und Bingen gegenüber, errichtet ift und das heute AUen 
bekannt wird, die das Niederwald-Denkmal auffuchen, aber auch fchon feit dem 
XVII. Jahrhundert vielfach abgebildet in und deffen malerirche Ruinen insbe{ondere 
keiner der Rheindarfleller flch hat entgehen laffen, fo dars die Zahl der Stiche, 
Lithographien und Photographien dicfer Ruine in das Unglaubliche geht. Geometrifche 
Aufnahmen hat aber unferes Wiffells aufser 'V, CohauJro Niemand veröffentlicht. Aus 
den Aufnahmen, welche diefcr verehrte Freund uns überlafTen, aus jenen Aufnahmen. 
welche der vcdlorbene Graf BotilO v . S tolbcrg - rVernigt'rode gemacht und die fieh 
jetzt im germa nifchen National·Mufeum zu Nürnberg befinden, fo wie den Abbil
dun gen bei A1tritm und in Dmlit!L Ml:lfsllcr's Ltbellus llOVUS polilicus 129) haben wir 
die Anficht zll fammcngeftellt, die wir in Fig. 77 bieten, Allerdings zeigt {Ie nicht 
mehr die Formen des XlII. Jahrhundertes, fondern der Umbauten, welche {Ie Im 

XIV. und XV. erlitten. 
Im Jahre 1215 erha.ut , erh ielt fie damals jedenf.lIs ihr Hauptwerk, eine m!ichtige Mauer, mit einem. 

Wehrgange VQn Iwei ThUrmen fll.nkirt und Yor denfdben einen quadralifchen Hof, der \'on einer hoben 
Mauer umgehen in. Dies ift die eigentliche Burg des XlII. Jahrhundertes. Die GebirgSwand hinter 
d .... m Werke wurde theilwcire abgetragen. ro dars der RAum hinter tlemfelben einen Graben bildete. VOD 
RUd Cliheim her flieg EU diefem Graben du Weg empor. Vor dem Werke wurde eine Platte in rneh~~n 
T~rraffen aufgoefcbuut't , deren oberer Theil, Elnfchlit:f~nd .n das Hauptwerk, von einer nicht vollf1.indig 
Ij uudratifchen Mauer eingefam ifl. 

An der Rbeinfeite wurde die innere Burg der ganzen Breite n.ch durch ein Wohngebiude mit nrei 
Giebeln eingenommen. Ge~en Rlldesheim zu wllfde an das Thor fpater ein Anbau angefügt. N.eh derfe1M:n 
Seit!', woher eier Weg kam, wurde die Mauer der oberen Terraffe verlängert und zwifchen .zwei kleinen 
RundlhUrmen rler Weg in den BurggrabClI und d.nn dl.lrch einen Thorbau in das Innere geleilet. In der 
iufseren Ecke zwifchcn dem Uauplbau und dem Vorbau find Gebinde eingefllgt, die, theil"eife im oberen 
Theile aus Holt hergeneIlt , auf der Anficht bei Jl/t ifmer aufserordentlich malerifch ausCehen, mit dem 
ßefelliguligsbaue jedoch nichts zu thun haben. Einige H!iufer flanden hinter der Mauerumfarrung am 

Fufse des Berges vor dem Eingange zur Burg. 
Unterh.lb der Burg nand am Ufer des Rheins noch ein feftes Zollhans des Mainser Enbifchors, 

das durch diefe Burg gercht1tzt und geftUtzt werden follt e. Von dem Hauptwerke der Burg wird fpllter 
noch die Rede fein. 

Die grörste aller Burgen des Abendlandes ift ohne Zweifel die Marienburg in 
Preuc'-,en, deren Gefammtgrundrifs in dcmfelben Mafsftabe, wie alle übrigen Burgen 
gezeichnet find (1 : 2000), auf der umllehenden Tafel gegeben ifl l SO). Eine kleine 

1191 In dem ,," . .. on ierenden E>:tmplo.,c tragI der ". flt Th t il de n 1'ilel : Sdop"p";" (IISm;,(I, darl ift Neweo Emblem •. 
lircbes 8ikhlc;n, darin""n in .,hl Cent~r;il di~ Yomembftt1l St;;lI, Yen,,"g. ScbJ ij /l'cr CI'. der rautzeD Welt ••.• .. Nilmbera:, 
1' ... 1 l-"ii,.jlI6)7 ; die üb lir u : Li6tII ... NWtfsldilicHS hMe-"."Hcu mUd'''''', jt>rs (I/lt ... 16J8, ' ,.,.H" rOJ8. " .,.rl. 16,]$. 
(worin auf 8]ut 10 unrue fell e rctcbu 'in) tote. . 

liII~ Schlof. fobrirnhur, In J'reufllln. Nach {c[ncn "o" ü,];chftcn i urscm ulld ;"n"'" Anfichten d. rrcfteUI. Her. " •. 
gtrchen wem 1-". I-"rfci . Berlln ' 199. ' 9 1'.feln in Aqu. tint •. nie Aufnahmen ('nd von GmJl und R"J" . 

l-liftorif,he uad .~ilCCI"D ircht Erlihlu.~n,cn der Prol"p..tue du Schlctru M. ricDhur, in p.c~rsen. Her .... 'eiCMII VOll 
F. P,.k .. lkrliß Ilo~. 

• 
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Anhöhe am Ufer der Nogat nahm den höchften Thcil der Burg auf, die fleh 
im Uebrigen längs des Flufsufers ausdehnte, von Waffergräbcn umgeben, welche ihre 
Hauptfiärke bildeten, da das Waffer des Balauer Secs in dicfelben geleitet wcn.lcn 
konnte. und die Co breit waren , dars fie, wenn {eibe auch etwa bei niedrigem Waffer
Ilande theilweiCe trocken waren, doch in Folge des rumpfigen Bodens das Durch. 
waten unmöglich machten , Dars eine Burg von dem gewaltigen Umfange nicht tluf 
einmal erbaut ifi, leuchtet ein, und wir erfahren auch fchon aus de r Bezeichnung >a il es t: 
und , neueSe Schlafs, welche einzelne Theitc tragen, dars {je nicht zu g leicher Zeit cr. 
baut find; indefTcn zeigt doch wiederum die ganze Anlage, da rs nur wen ig in fpätcrcr 
Zeit dazu gekommen fein kann, das nicht von Anf.lng an in Ausficht genommen 
war. Die Anfange der Burg gehen in die Mitte des XIIL Jahrh unde rtes zuriiek j 
doch dürften diefe Anfange kaum in Betracht kommen. Errt 1276, als dic Stadt 
Marienburg gegründet wurde, wurde auch die Ordensburg an der Stell e crrichtet , dic 
jetzt das alte Schlofs einnimmt. Ob fchon damals, da Starkcnberg bereits 127 I 
gefallen war, der Gedanke auftauchte, dafs die K;-tlUpfe im heiligen Lande nunmehr 
zu Ende gehen, dnCs der Orden nunmehr feinen Sitl in PreuCsen neh men 111i.IITc und 
Marienburg die geeignetfte Stelle fur den Ordensmittelpullkt fci , läfft fich zwar kaum 
mit Sicherheit Il tl.chweifen, ift aber durchaus wahrfchcinlich. Erft im Jahre '30<) aber, 
als der S itz des Grofsmeifiers. der 1292 von Akon nach Venedig verl egt wurde, 
von Venedig hierher übertragen war , konnte de r Plan zur Au,"fuhrung gelangen, 
eine Burg von folchem Umfange hier zu bauen, dafs das Hauptheer des Ordens 
am Sitze des Grofsmei fters vereinigt werden konnte; denn nur fur eine grofse Be
fatzung konnte eine Burg von folchem Umfange nöthig werden, nicht etwa rur die 
hier vereinibTten Würdenträger des Ordens. Es darf wohl angenomlllen werden, 
daCs nicht 12 76, wie bei Co manchen OrdensbauteIl, eine als definitiv gehende Burg 
aus Holz und Erde errichtet wurde, fondern dafs dama ls Cchon der wirkliche Bau 
des j etzigen HochfchloO"es begann, wenn gewifs auch der Orden deu Platz, an 
w~lchem er feine Burg errichten wollte, fur die Dauer des Baues 7.unächfi durch 
proviforifehe Werke fieherte . 

Die Burg befieht aus drei Haupttheilen, die gewifs mindellens im Jahre 1309 
fo geplant wurden, wie fie ausgefuhrt find, aber erll nach und nach zur Ausfiihrung 
gelangen konnten, da das wichtigil:e, das Kernwerk, natürlich w erft, die Aufsenwerke 
zuletzt zur Ausfuhrung kamen. Als inncrfter Theil, als Kern de~ Ganzen, erfchcillt 
das alte oder Hochfchlofs (111 unferes Planes). Vor dcmfelbell dehnt fleh, von ihm 
beherrfcht, ein Vorhof aus, der von Gebäuden umgt!ben ift: : cla~ neue oder Mittel 
fchlofs 11, vor demfelben noch ei ne weitaus g reifende rechteckige Mauer, die ei nen 
ganz umfangreichen Hof I umfch liefst: das niedere Schla fs. Jedenfalls mufs das 
Hochfchlofs bald nach 1309 beendet worden fei n; denn die Kirche, welche unflreitig, 
fo wie fie jetzt erfcheint , nicht im urfp rünglichcll Plane gelegen war, hat in den 
dreifsiger Jahren des xrv. Jahrhundertcs ihren öftliehcn Theit Z zugefiigt erhalt en. 

Am Urer der Nogat gelc-gen , hatte tlie Burg ihren HlluJlt lulfIng \'u ll tie r & ite bl"i . ' , wo dnc 
Drücke über d ie Nogllt fIlh rte, an tlercn cntgcgengefetztcm Ende ein Vorwerk 1:Ig und Jie l,ier au f ci., mit 
zwei runden ThUrmen befetlles 'rho" das \ValTerthor, mUndete. Aus ,Ier Anbge ,lidL'S T hofcs, fo "' ie der 
Th.tfache, darl der Raum längs des Ufen in alter Zeit als Zwinl:"Cr bezeichnet wurde. geht hen'ur , dafs 
lich eine Mauer am Ufer befand, d ie ei ne Verthcidigung tlides VorraumL'" 1I1l icfs. Die huhe Lage der 
BrUcke geß.o.ltete jedoch eine Landung mit Kähnen Rn diefer Stelle nicht ; mau h;utc .Iaher , .Ia man in 
,le r Burg nuf den WIIITcfI'erkehr nicht ~enichten wollte, e in k1cinl.'s StUck des Ufers Ilufserhnlh <leI' Um
fa(fung gelaITen und bei JJ. unter dem Schutte eines T hurmes, ei nen 1.Iveilcn [ing:mg uun Zwinger her· , 

1 
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geneII!. Hinter dicfem Thurme /J fUhrt t'cine Brtlcke über den liufsercn Gr .. \.Jcn nach dem Thure C, dem 
HarnifchthQrc, das J:wiff,;hen :twei l'hurmcn , dem Harn ifchthurme und dem L .. rt,,~·Thurmc (fo benannt )Iad! 

der daneben liegenden Ln"lnl·Kircllc 0). in du untere Schlofs, d. h. den grofsen von Mauern und ThUrm~ 
umgebenen Hof f, fUhrte. Am Ende der Zwingennaucr , da wo der Ausßufs der Gräben in die Nogat 
fiallflnden murrte , ficht 1101:11 ein runder l'hurm, der ehemals woht gant im Waffer fla.nd , der _{ehiebe_ 
lichte. oder ~Butlermilchthurm. T, eier aber , (0 wie er jctt.t errebeint, cd\ 100 Jahre (plter erbaut ift 

( 1412). Ohne Zweifel w.ren in der Zwingermauer noch andere ThUrme I.ngc1egt oder beabflchtigt, wie 
wir (olche den groCkli Entfernungen cntfprechend , in welchen die ThUrme der UmfalTungsmaucr der 
Maritnhurg überhaupt ftchen m), in unrerem Plane punktirl haben. Auch die Nordwenreite des Burg. 
hofes f teigl keine Thurme mehr, fo dDfs wir folche ebenfalli durch Punktirunfl: angedeutet haben. 

nider grlifste aller ßurghöfe halte in feinem Inneren eine Reihe von jedenfalls niedrigen Gebäuden 
verfchiedener Art , in welchen gewifs MannfchDft und Pferde in g rof$Cr Za.hl, wie in einem lAger, unter. 
gehracht waren, Gebiude , deren Anonlnung vielleicht gan& einem römifchen l..a.ger glich, die wir UIlS 

gern leicht zernörba r ausgefUhrt denken; denn das Heer befund aus Söldnern , auf deren Zuverl ifligkeit 
nicht jedcr1.eit gerechnet werden konnte, gegen die mall unter Umfiinden tu fUrchten hatte , die Burg 
verth tidigen ~ u mUlTen, die a1fo nicht in illren Häufern eine zu ferte Stütze für ihr Auftreten. fin den 

durften. Spliter mögen einzelne Geb:iude monumental errichtet worden fein. Mit der urrprünglichen Be
fiimmung der Burg hörte die alle Einrichtung auf; GeWiude entfl.anden und verfehwanden. 

Der GruOllrifs VOll RQh lim einige erkennen, von denen die in unferem Plane (chraffirten noch 

in iltere Zeit hi nauf gehen , Ilie punktirten aber fplitere" Urlprunges lind. Dem Hun ilchthore gegenüber 
liegt ein tweites Tbor, das Schniwhor, gleichfalls zwifchen twei viereckigen Thürmen. Aus dem Vorhanden· 

fein udTeiben {cbliefsell wir. lIafs der auf tlierer Seite befi ndliehe Zwinger, von welchem bekannt in, dafs 
r~ine Umfaffungsnl3ue r und TbUrme ern nach der Belagerung von '4'0 errichte t lind, (chan vorher in 
ihnlicher Weife vorhanden gewefen (ein murs ; lIenn du SchnitEthor fuhrt nur eben in niefen Zwinger. 

Hätte es einen wirklichen Verkehr nach aufsen vermineln (ollen, fo wUrde man es nicht nllch 1410 durch 
. den Zwinger verbaut haben. Ob das fudwefilicbe Ende dicfes Zwingers damals fchon die GeßlI1t bekam, 
die ei fpilier trug, feheint mehr als &weifelhaft. Damals hat wohl dem Thurm 10.-, der vorhanden gewefen 
fein mur. , der Thurm L, fo wie ein tweiter .ufstn gelegener entfprochen. Ein narrer Graben innerhaJb 
des Zwingers ',ieht lieh um den gefammten Bau; ein tweiter von g&n, befonderer Breite liegt auf der 

on· und Notdfeite vor dem Zwinger, um dielen eben Co unzuginglieh zu machen, als die Nort dies auf 
der Nordwenreite that. Er fUh rte den Namen Meiner! KQrf!/u,/(üh. Vielleicht d(kfen wir bei der Auf. 
gAbe, die dides befenigte Lager u erfüllen haUe, annehmen, dnr, die Ausführung der ganun monumentalt'O 

Mauer des niedr igen SchlolTet lich lange veT"ZÖe:e rt hat und lange, .vielleicht bis zum SchlulTe des XlV. Jahr. 
hundertes, ein Wall mit Hobutnfa.rrung flehen blieb, Co dArl die AusfUhrung des Zwingen nach 1410 lind 

die urkundl ich belegte dei DutlermiJchtblirmes 1412 ehen einfach den natll fGcm1fsen Abfcblufs der (eit 

'309 oder fchQn 1276 gepinnten Gefammtburg ergeben. Oierer untere Theil der Marienbnrg hat in 
Beug auf Zweck und Anlage feine Parallele iln Sclllo«e von Vincennes IU), das auch ein fefies Lager fUr 

eine damals grofse Armee war, die in das Feld gefl1hrt werden (ollte, wie auch dcr Orden t4'o eril den 
Polen in die Feldfehlacht bei Tannenberg entGegen zog und dann nach der verlorenen SchllC:ht lieb noch 

in der Feile zu \·ertheidigen und zu halten vermochte. 1n Vincenoes aber iß der Donjon relat iv klein, 
Co dills er mit wenig Mann gegen die etwa auffllndifchen Söldner vertheid igt werden konnte, weil eben 

dort nur ein königl icher Befehlshaber wohnte. Hier war CI der Kriegsherr felbt'\, der GroCsmei rter mit 
allen Beamten nnd dem ganzen Orden , der in einem Werke fUrfiliehes Unterkommen linden mume, du, 
falll die Söldner , welche in den niedrigen SehloCslagen hausten , Ci anzugreifen gedachten , mit g rofser 
Mannfehaft durch die Ritter felbft vertheidigt werden follte. DieCem Zweck dient die eigentliche Burg. 

Au~ &wei Theilen bertebend, dem mittleren oder neuen Schlaffe 11 und dem alten oder HochfchlolTe llf, 
liegt fie an der fUdwefil ichen Ecke de!l ganzen BauClI, fo d/lfs lieh der Hof I noch um die Oftfeite diefer 
Hauptbauten fortretzl und ein nalTer Graben in Verbindung mit dem Hauptgraben innerhalb des Hofes 

diele Burg umtieht. Ueber den Graben ruhrt an der Nordonfeite eine Brücke D 111 einem Tborbau 
und bei E durch du Gebiude hindurch in den Hof; ein Zwinger mit ThUrmen umg.b das Mittelfchlofs 

gegm Nordoften und SUdoften. Die fildwe ftli che Ecke ill in den Graben hinein vorgebaut; es ifl. dort 
der fchmuckvoJUle Thtil, die Hocbmeifienwobnung, durch Wim'id von Kniproit (1351 - 1382) errich tet, 
der das Werk Dirlrid's 11011. A lftn6urg an dieCer Stelle erweiterte und erg!nzte. Es wird unten davon 

111) In Vinoo",- Ul d;~r~ Erttr"nlWlC Docll I riI&er (ftdoc Fi • . 6). S. UD). 
"') Sicht Art. 96, S . . .... 
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nsfl1hrlic:h gehandelt " 'erden. Gegen Nord9ll und SUdan noch durdl c;nl.'!1 bdl)lltlcrcn Zwinger gdchUtu, 
von welchem wir noch auf den Thurm an der fudlichen Ecke, den ~J>rD.lfcn thu rm'l au{mcrk(aID machen 
mlUren, i/\ du mittlere Schlafs an der vierten Seite gan1- offen lind durch einen G raben 'V om I-Iochfchlorre 

get rennt , de r jelu ,.war trocken ift, welcher aber, !wifehen den ubrigen gelege n , I1ft ch unrer('T Meinung 

uriprtlnl,: lieh auch fo tief gewefen fein murs, daJs er WalTeT hatte. Neben der Huchmeiflers\\'ohnuu~ ruhrt 
e ine BrUcke über denfelbcn zum Thore J.~ von welchem (ellräg nach C der Eing'''l; in den inneren Hof 
des alten ooer Hochfchlorres 1/1 führte. Daffelbe in. a nnällcrnd quadralifch angelegt un,1 r inGsum "On 

einem Zwinger umgeben, der jet' l von tier Kirche durehbrochen ifi. Adscrholb d",s lwinl:"'MI fiel,l im 
Graben d~r Thurm 11, weicher durch einen auf Hogen ftehentlen Wehrgang mit einem ocr oheren GI.'
(eholTe des Hauptbaues verbunden ift. Aehnliche ThUrme kommen bei Deutfchordensb.luten hier untl da 
vor und tragen den Namen _Danzger.. Ihr Vorbild mag eier Thurm der Fene Starken berg gewefen fe;n , 

obwohl wir ja älte re äh nliche, fo tim T rifels, in Deulfchlantl haben. Die Bcreicllllullg _Dan '_!:er , aller· 
dings IlilTt fich ern bei den p reufsifchen Ordensbauten nachweifen 111). Es h:&ue .He All lllge eines fulcl,,,,, 
Thunnes den grafsen Werth, welehen jedes Aufsenwerk hai , und durch IHe Verbindung mit dem Ihu]ll. 
bau noch den Vorlheil, dafs C5 jedcr~ei t 'Oon diefem aus mit genUgender Mannfchnrt \'erfdl<:n werdcn und 

dds fi ch die(elhe, wenn der Thurm Befallen war, leicll! ill den H auptbau zurUckziehen konnte. Vor Allem 
konnte die Mannfchaft im Wehrgange aber die Annäherung eines Feindu an beilien Seilen ,!es lIaullthaues 
durch Bewerfen der Feinde mit Steinen und J'feilen leicht verh indern, insl>efond"re feit ,Iie Armbrufl 
einen lieheren und kräftigen Schufs genattele. K,;h1tr glaubt daher, dafs, bevor Ditt,.id, ·s :-'{UI I"'mbu"g 
Kirchenbau aus dem H ochfchloffe hen 'ort rat, der Pfaffcnthurm Y mit der IUlferem D~n7_J;er 11 (Ii,,\::,onal 
gegentlber liegenden Ecke des H ochfehlolTes eben fo durch einen fch rägen Wehrgang \'I:rbunden war, wie 
letzterer, fo dafs du rch ihn auch die heiden anderen Seiten des HoehfchlolTes nuheidigt warC'n, eine An· 

nahme, welche mindellens Zweckmlifsigkeitsgrilnde fUr lieh hat, wenn {chon der Gang etwas lang werden 
murrte und fich auch kein Beweis dafür erbringen läfft. Ml1fs man fo mmllche andere H)'pot l,efc hili nehmen, 
(0 darf gewifa auch diefe Geltung beanfpruehen. Unfer Danzger Ir halle aber nuch Iloch die AUfC"bc , 
die um den Graben dea HochfchloffcJ befindliehen Stau\'orriehtungt'n zu fchuaen. 

Diere fi nd theilweife auch noch erhalten. Nicht zu .llen Zei ten konnte der Warrerlut1ur~ tier 

gleiche fein ; bei niedrigem WalTerf'lande muffie dahe r die Ei nriclltung getroffen fein , dar~ das W.rrer an 

den wichlig!len Stellen geßaut werden konnte und in die ubrigc'l Gräben erfl dan n einllof!, \I t"" der 

kleine Raum, auf welehen es durch Stauung befchr.1n1c:t wurdc, gcfllll t war und Ilbcrnofs. Al~ diefen 
inne rnen, unte r al len UmMnden tuerfl tU rullenden Graben uigt f,ch ein SI reifen r inJ,1'5 um drn ZI\'inccr 
des Hochfch loffcs, der, durch eine im Graben au fgdllhrte Mauer umfehlolTen, einerfeit ~ an den PfafTen . 
thurm, dann an den Dllnzger 11 und amlerer{eits nn die Hoehll1e it1el"51\'ohnnng f,cl, IInldmte und. wenn 
er aueb nur einige Meter br~it war, doch mindeflens du ganze H ochfehlof5 mit Waffer ulIIgnh, II'Clln 
die Ubrigen Gräben trocken lagen. Aber auch wenn nlle Gräben durch Ja! Uber diefe :'\Iauer uber· 
tUefstnde W affer oder geöffnet~ Sehleufen gerullt waren, b ildete fie ullter Ilem Wafferfpicgd ein fehr 
werthvolles H indernifs gegen e i n~ Annäherung mit K5hllen 1\11 ,I ie Zwingernmucr. Die uns zu r VCrfUl:U II I: 

!lehenden Gnu,driffe von Hobt z~igen eben nur Rene di~fe r Mnuern, welche wir auf UII{eTem Plane ergänzt 
haben, wobei uns a11erdillJ,'S jeder Anhaltspunkt fehlte, um fen tU !le11en, wie d:J.5 Waffer in d iefen innerllen 
Graben eingeleitet wurde. Eine zweite Linie {oleher StaumllueTn , IUrfre lieh dadurch crgd.oo:n habell , d~(s. 
ebenfalls in Verbindung mit dem Dalllger, die lhurmbcfetzle Mnuer, welche das Sehlufs gegen die Stntll 
fieher te, im Waff~ r ßand und wohl hei der Drucke (le! Harnifchtl,ores ebenfalls eine Verbindung ' ·or· 

banden ",ar, fo dars, wenn das \\lalTer noch nicht rur al'~ Gräben reichte. doch <k r G~1>t" um ,las 
mittlere und Hochfchlof, gerU11t fein konnte, 'Idihrend nur, wtnn hieT du Waffer Uhr;" war. die Gräben 
um das niedr ige Schlofs und um die: Sladt lich (u11ten. Die: StildL (elbn, in ih rem Umfange feit 1180 

gut befeftigt , war gegen die Burg voll!lämlig olfen; die di reet!! Verh iudung gillg nur aus dcm Z"'iugeT 
d urch das Thor C' nach dem Thore bei D, welches unter tlelll Nalllen . Schuhthoro eines der Stndllhore 

bildete. K#"'" erwähnt noch eine Verbindung. die uber eine Brtlcke weg "om I-Iochfehlofs nach ei"em 
der ThUrme, dem J)jelridllo Thurme ging und \ ' 011 diefern in die Stadt fI1h rte. Unter König Frit« rid, /I. 

erft wurde 1774 ein entfprechender Eingang d ireet aus der Stadt in cl:u Hochfch lofs hergeßdlt. Die 
St,a.dt felbn bildete nach SUden eine Vorburg des Schlaffes; fi e wurde Ul1ler It inn'rlt l1li11 /r.·niprtlt/t <lurch 
Hereinziehen der vor den Thoren .tn~liedeltcn Neulladt erweitert, fo daf, der Gallle CornpleJ( \'on Hurg 
und Stadt im Beginne des XV. Jlhrhundertes I IH Zeit dcr höeh!len IIlUthe des Ordens einen impofRnlell 

IU) Nach KiJ.l" (~. a. 0 ., IId . ] , S . • s31 diilf.t die llc!~~hunE ull. von de'" 1)10 emthlclu ,Sloo:k,hunn. 'u J)~ n li, 
bt'r.nIlei.U1 fdo, du YO' de .. hohen Thore ftand. 
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l,;"mfang hatte. Dicfc höchfte Bllllhe dauerte allerdings nicht linge. Die Schlacht bei Grttnwaldt-Tarmen. 

herg brach die r.facht du Ordell1; feine eigenen, nicht mehr bezahlten Söldner hielten 1451 den Graf ... 
meiner im Schloffe gefangen und Ubergahen d.ffelbe gegen Zahlung den Polen, in deren Hlnden es I nch 
bei m Friedensfchluffe 1466 verblieb. Stadt und Schlof$ waren im Beli!1 der Polen, die (je lange als ihre 
bent Felle anfahen, bi. (je 1 77~ an Preu(~n fi elen. 

Wenn Kaifer Carl IV. in den Jahren 1348-57. abgelegen von feiner Refidenz, 
auf einem Bergkamme eine Burg von beträchtlicher Ausdehnung errichtete , wie e r 
dies in feinem Carlftcin (Fig. 78 IU) that, (0 hatte diefe nicht den Zweck, die Gegend 
zu (chützen, noch jenen, fie in Botmäfsigkeit zu halten, Condern ausfchliefslich den, 

Fig. 18. 

-. .•... 
1, '2000 

i·.'"· __ ·>-_·.·~·>-~'i:·~H~ •• ~"'~+.~.+--1''' 1I.II~A I I I I ! I I I I 

Grundrifs der Burg CarU\ein " ' ). 

dem KaiCer eine flchere Wohnflätte zu gewähren , wo er, zurückgezogen von der 
Welt, ausfchliefslich fleh felbflleben, in Einfamkeit feinen Betrachtungen nachhängen, 
zugleich aber auch die Schätze, welche er gefammelt , flcher und wohl verwahren 
konnte. Dafg die Burg eine grofse Beratzung umfaffen follte, lag nicht in der Ab-. 
ficht des Erbauers; vielmehr follte (Ie als ein Schmuck!l:i.ick und Schatzkäftlein auch 
äufserlich erfcheinen . 

Von Wellen nach Ollen tiehend ifl die Burg auf einem hillbmondförmil;en Felsplilteau, das im 

Ollen feine h6c;bfte Höhe erreicht, aufgebaut; zerklüftet und Ileil fallt der Fels nach allen Seiten ab; 
dUrch {einen Fü{s ifl an der Nordoflrpilze der Wel; gehauen, welcher zum edlen Eingangsthore, dem 

lal l Nach : MilLheilYni~n der K. K. C.nmd·Commiffion für n auden kmllc, BI!. 7, S. 75· 
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Thurme A, fUhrt, IIn welchen f,ch bei C ein Wllchthaus anrc:hliefsl, während IlU( .1eT fUdlichen Seite dnc 
Mauer mit einem Thurmc hoch den Berg h inauf bis zum Plate.u D gellt. In einem Zwin~cr fleig! nun 
der Weg von A bis zum zweiten Thorthurme E, an welchen (I<:h die Gcb~ude Fund G anlehnen. Durch 
das lct.uere hindurch gelangt man in den unternen Burghof / , welchen gCj,!cn Wellen .He Gcb:iudc 11 Dill

(chliefRIl, gegen Oßen aber eine michtige StUtunauer , die den tweiten Hof 11 einfchliefsl. Didcr rulnl 
:r.um Palas X, in welchem der Kalfer feine Wohngcmäcllcr llufgcCchllli:'cn. an den f' ch bei L WQhndiumc 
(Ur die Stirtsgeiftlichkeit anfchliefsen, bei ,1/ ein Treppenhaus. das die ,' .. rrchic.lcncn Stockwerke des 
P a las - es li nd deren im Ganzcn (Un r - mit einander verbindet. Von didem T rel'penh:\ufe :111$ {!'cllt :luch 
eine Brücke lum Haupuhunne N, welcher auf dem nUr durch eine Freill'Cppc zUGänglicheu Plateau 111 

lieht_ Der Thurm hat jetzt nu r noch drei Stockwerke, dert'n obe rOn die C .pcl1c 1,i!llel. "on der ,las 

Gebäude heute als die Collegiat.Kirche IJ. A!arial Virr. be~eidmet wird. Im Gefchofs unter ller Capt'lle 
befinden fl ell \Vohnr':;'ume; die Mauern (,ud daher vun FenOern durchbrochen, eben (0 im C:Jllcllence(chorre 
felbfr ; in denCelben befinden fleh die Treppen. Im o~rnen GefcholTe in in Iier einen Ec1;e noch eine 
capelIenartige Schatzkammer einge1atTen: kurz die Mauern flmt fehr gefchwächt, fo d:lf5. (la nuch die Weh r_ 
platte und der Wrh rgang fehlen, das Gel.liiude f,ch jetzt durchaus nicht meh r als Haupuhurm der }o-ene 1.ci{:t. 

Das Plateau 111 erhebt flch noch höher, als 1//; es in. von Mauern mit Wehrgäl1gen und vier 
ThUrmen O,l~ Q, R eingefatTt. Der T'hurm 0, xu welchem man millcls cmer Rampe "om Hofe /11 
e mpo rfteigt, enthäl t das Einganb'lthor zu (liefer l'l.,tte, auf welchcr ein Iweiter Hauptthurm S ficht, IU 

derren E inl. ... ng, vor welchem ehemals eine ZugbrUckc angelegt war , eint' an die Maller 0 P anscldmtc 
Treppe empo rfUhrt . Dider Thurm hat auf der Pln tt~ drei gcwölbt~ und tlartlher noch ,wei ungt'lI'ö1btc 
Stockwerke, uber welchen lieh ern, heute gan~ vernilmmtlt, der Wehrgang hdnnd. Die Mauern (lides 
TJlurmes find noch clwas altrker, als jene des ernen, a~r cben fa1l5 fchon von unten an dnrch Fenner 
durchbrachen, fo dafs :llfo tie r Feftungscharakl.:r n.rk gemildert ift; auch hier find T reppen in die Wliudc 
e ingelegt. Da~ mittlere Hauptftockwerk in die Hcilig-Kreu-Ca]lel1e. Die MarS(' dt~ TllUrlll t$ n.eh feinu 
Ho r izonlalausdehnung, die Umfalrung "on Mauern und T Illirmen, erinnern lebhaft an lihilliche 11alllcn eier 
K.re uzfahrer, und es ift durchaus nicht unwahrfcheinlich, dllfs dem Klüfer folche vorfch \\"eI!ten. 

Unfcre ßcfchreibung der l1urganhge IHlben wir noch 7.1\ vcrV() lI l1iindigcll (lurch Erwlihnunl:" des 
wcfil ichen End(.~ , wo ein Gebäudeftugel V und ein halbrund gefchlotTcnu TIUlT1n Ir, worin f,ch .kr 

Brunnen bef:md, ftehen, fodann durch lIinweis auf den Zwineer, der flch im rechten Willke1 um die fud· 

welUiche und fudöftliche Seite zieht. 

Die A.,lage ~eigt als Lefondcre Ei{:('nlhumlichkeit das Vorhandcnfcin zweier !'!RuptthUTlllc IV und S, 

{U r welche doch ein fortificalorifcher Grund nicht erncllllich 1ft. \\"cnn wir di('re Zweilhormigh,jj d~s 

Schlofftl auf ihren Grund prUfen, fo kann uns nicht entgehen, t1~(s in jedcm 'J'hurm d ie Capelle orrenoor den 
H auptTaum b ildete, was ja auch mit anderen Burglhurmcn ubereinftimml. und da man zwei fulcher Callellen 

ltabe n woll te, auch zwei ThUrmc err ichtete. Dafs aher C'a.·' z\\'ei Capellen hnuehte. G"hl aus der J'ulle 
der Seb!ilte hervor, die cr aufzubewahren hatte, unter tkoen die Reliquien une! Inngnien des römifelu;n 
Reiches einerfeits und jcne des Köni greiches Böhme'l .ndercrfeits zwei getn:nnte Gruppen bilden, j('de 
h ervorragend genug, um den Schatz einer eigenen Capcllc zu bilden. !laltc ,ter Kaifcr (loch tur Be· 
dien ung der .Maritn-Capel1e ein K 'I~itel , das aus einem Dechant. 4 Chorhcrren lIud S Chor~ liIlen belland, 
errichtet und zugleich die Kenimmunl: ~etrotTen, dnrs anf dem Altare der 1·)eilig.KrCIll-Capelle aur~e r ,lern 
Dechant von Carlfiein nur Bifchöfe die MetTe Iden durften, oJ{o gezeigt, welch hohen Werth und \I'dche 

Dedeutung er diefen CapelIen heilegte. 
\Vas Carlnein von j('her berUhmt gemacht hat, war der Lm;us, welcher in der SI:I,I1J;vol1en Aus

flattung herrfchte und der noch in einzelnen CapelIen, insl>cfonderc (h:r Hei li!;:.KrcI11 .. Capelle, erhalten if\ , 
",elclten tU befch reibcn an anderer Slelle unfere Aufgabe Cein wird. Auch die Konu.u keit (ler Ausfiallung 
der CllpeJlen teigt, dafs um ihretwillen die Durg errichtet wUT(le. InterctT:mt ift l'S, I U erfahren, (tars die 

Auincht U\)er das Schlofs einem H\lrggrdcn ühertragen war und 20 Kriegs1»:inner die lkfattunl: bil(lel<!n, 
... ,ahrend 2:1 Lehenstriiger dcr umliegenden GUter f,ch im Falle einer Gefahr 7.ur Vertheiliigulle lies 

SchlclTes ein.r.ufinden halten. 

Es war al10, fe!bfi wcnn wir annehmeli, daf~ gerade zuf.'illig der Kaifer mil fe inem Gefulge anwdclld 
.... ar, keine grofse ßefatzung, der (Jje Vtrtheidigung (\('1 Imfnngreichen Burg obll1g. Sie halle dl\'n hine 

milit!i ri fche Aufgabe; fi e war nur \'orhanden, um R!i. uber \'on dcn Schätzen ahtuhalten , welche die Burf: ulllrchlo fs. 
Ueber die r..inzelheiten tie r Verthcidigungsmafsregc1n find wir nich l unterrichtel ; denn die Durg, 

immer bewohnbar {:cblieben , bedurfte deren nie , und Co ift im Laufe der Zeit , xlIlctll noch in un(erl-,n 

Jahrhundert, nach und nach Alles entfernt worden, was an \Veh'1:"iinRen, (;a\ericlI, Erkern u. tlcr!;:!. \"OT' 

handen war ; Celbfr Dacilforlllen, die nur ein wenig tigcnlllümlich \\"~ren , mnlTten weidlcn, und nur noch 



die Tradition weifs davon :tu en!ihlen. Wer flch vor Augen häl t, wie gerade in jener Zeit, 11.1. die BlUlr 
errichtet wurde, der hei lige Gral und deITen Burg Munfalvatfch (Alons Salvator;s) mit ihrer Riuerfchaft 
du Ideal der ritterlichen und höfifchen Kreife bildete, wird Iich leicht überzeugen laffen, dafl auch · earl 
an den Gral dachte und fltr feine Heiligthümer (denn der Ha.upttheil feinu Schatles !>eiland in Reliquien; 
auch bei den ReichsheiligthUmern wurden ftet5 die Reliquien als die Hauptfache angefehen , und die 
HoheitS1eichen, wie die Kaiferkrone, erhielten ihre Heiligkeit eben dadurch, dafs fie bei den Reliquien 
aufbewahrt werden durften) eine lihnlicbe D.urg errichten wollte, die f .. mmt ihrer Rilterfchaft feiMt als 
Heil igthum gelten {ollte. Da dUrfen wi r denn annehmen, d.fs auch das Aeufsere d es CarlsRcins mil jenen 
Galerien und T hUrmchen verfehen war, jene Erker und {piuen Dächer zeigte, welche ja die Dichter uns 
von jeder Burg rUhmen. Und wenn auch nach der Einfachheit der unteren Architektur :tu fchliefsen, die, 
Wirkunr nur auf der Gefammtfonn beruhte und geradezo ein heiliger Emn diefe Reliquienburg aus
zeichnete, fo können wir uns doch die Gefammterfcheinung nicht phantaftifch genug denken. Die Er_ 
Ccheinung der Burg follte dem Nahenden jeden fre\·elhaften Gedanken nehmen; die Heiligkeit derfelben 
rollte Iie mehr fchUtzen , .. ls die geringe Befatzung. In der Thai w!i.re es fchade gewefen , fie mi t ihren 
Herrlichkeiten der Gefahr einer Belagerung tlUS1ufetzen. Sie war eine Ide .. lburg, keine Krieg$burg; um 
fo mehr in e! a llerdings auch {chade, dafs fie durch unWUrdige Behandlung mehr herunter gekommen ift, 
als wenn fle ein dut:tendmill gel\Urmt worden wlire. 

~;:,. Eine in anderem Sinne fchmuckvoUe Burg, welche aber ebenfalls nur zeigt, 
Va,.d ... Hun,..d. dafs die kriegerifche Bedeutung dei Burgen fchon damals mehr und mehr zurück. 

trat, ift das Schlofs Vayda-Hunyad in Siebenbürgen, Auch dides Schlafs mag, wie 
manches andere jüngere, fchon in früherer Zeit feO: gewefen fein. So wie es fich 
in den Reflen zeigt, gehört es dem Schluffe des XIV. und theilweife dem XV. Jahr. 
hundert an . Wir geben in Fig. 79 den Grundrifs lind fugen auf neben flehender 
Tafel eine Anficht der Weftfeite bei, nach den Auf. 
nahmen, welche die Schüler der W iener Akademie unter 
v . SdltlzidfS Leitung gemacht und in den Blättern der 
. Bauhüttec veröffentlicht haben, wobei die Anficht zu
gleich als Reflaurations-Entwurf zu betrachten fein mag. 

Der Form des niedrigen ßergplateaus entfprechend, das von 
SUden nach Norden abfäll t und dort in das Thai ausgeht, gruppiren 
fich um einen unregelmliftiigen Hof verfchiedene Geb5ude, von denen 
fofort der Palas oder Saalb.au ab hauptffiehliehft.er, als derjenige uns 
entgegentritt, wegen deffen die gante Burg errichtet ia, die Comit als 
eine liofburg oder F~nhurg :tu heteichnen in.. Der Palas ft.eht mitten 
in der Umfaffung, deren wefentlichRen Theil geradezu feine 'Venfront 
bildet ; er ift daher 5hnlich wie j~ner von Fierrefonds (im Gegen
fatle lU jenen älteren des XII, Jahrhundertes, die wehrlos in der 
Burg ft.ehen und fU r die deCsbalb nurmfreie, unnpngliche Lage ge· 
fucllt in) lur Vertheidigung eingerichtet. Nördlich vom P .. lu neht, 
nicht höher als diefer, der Eingangslhunn mit Erkern, von denen 
insbefondere der über dem Eingangsthore angelegte du letttere ver· 
theidigt. Vier runde Thtlnne an verfchiedenen Stellen verruttken die 
UmfaITungsm .. uer, welche allenthalben durch die Aufsenmauer von Ge· 
bäuden gebildet wird, an die lieb einzelne TerraITen, insbefondere 
eine gröCscre an der NordoRecKe, legen. Unter den Gebäuden iA. die 
Capelle inltreffant. ' Venn man nicht die Ttrralfen als foJche betrach-

Fig. 79. 

Grundrifs des Schloffes 
Vayda-Hunyad tU). 

ten will, find Vor"·erke nicht vorhanden. Nur an der 5udfeite, wo das IllOOO n. Cr. 

Gebirgsplateau weCentlich höher ift und wo CUr die Entfaltung e ines 
Angriffs-Apparatcs fich geeigneter Raum bietet, aeht, durch einen Feise inCchnitt davon getrennt, ein Rarker 
viereckiger Thunn, delfen oberes Stockwerk , auf ConfQlen ausgeladen, die Wehrplatte umCchliefsl, Diefer 
Th urm ift. durch einen Wehrgani mit dem SchlolTe Celbft. verbunden, der Uber eine hohe Mauer hingehl, 
welche theilweife das dahinter anft.eigende Terrain n Utzt. Wenn diefer Wehrgang nicht rafcb von dem 

In) Nach den Allrn~h,"en der .Wien ... S.lIhü-II •• • 
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auf dem Plateau (ich entwickelnden Feinde genommen werden (ollle, 10 waren IUcr mindeftcns I'a li ffade n. 
einfchlürre in ziemlichem Umfange nölhig, Nur wenn man dicfe vor:l1IS(l'III, ift l'~ "uch hegreinich, dAf! 
in diefer Slüttmlluer eine Oefl'nung angelegt in , durch w.:-lehe eine Verui n.!un!: ,1('$ oberen !'Iateaus fII it 
dem Flurre mÖilith wurde, die im Falle einer Belagerung nur eben dem Feimle d ie Verl,indung lwi(chen 
fe inen auf der Ort., und :lUf der Wenfeite der Mauer operircndcn Mannfch:l.flen erleiel'l .. rn muO'le, wenn 
auch dio: OefTnunl: vom l'lxren Wehrgange und "on der UmfarrllngsmaUl'r ,!es Schlaffes behl'rr(ellt \\'Ilrue. 
F Ur die Vertheiuiguns: ' konnte (,e den gleichen Zwe.:k nU r e rfüllen, (0 lange d ie V{' rth<· idigl. ng~mannfelIArl 

noch au (s{' rhalb des Schluffes lich bewegen konnle; (0 lange dies tier Fall war, I,ildele (u: die Verhi.ulung 
du auf der Oflreile gelege"en Ausrallpfürtchens mit dem Flufsthalc, EU dem Inln ,·om Haupleincange aus 
nicht gelangen konnte, (la die vor demfelben licgem1c Brücke hoch uller da~ I'\ufscnen weg auf die anllere 
Thalfeile fUh rte. Von den Eim:elheiten der Verlheidigung ifl insbe{omlere ller "'chrlianli 311\ I'alas 
interelT.nt. eben {o wegen Iler praktj(chen ßenutzullr;, da H fieh kie1uer nl s Corritlor ( I ~, uhe) fUr oIio: 
im Saale lIefin tllichen Gafle, ot!nn als Raum fUr Vertheidiger eis:netl', als wel:~n .ler fchruuckl'l.]]en Durch· 
bihlunJ; , die ,,1s die Hl uptfiu:he IInzufchen in ; ,1<' >1n UUl ihretwill l:n hnl1l: Ul nn ofTcnh,u es aufgclicbC'n, 
blofse Schl itze al~ Sch i e r~fcharten Anzu]er;en. und hatte grofsc Fcufter ~ngeon lnct, hi'ltcr lI'elchell der 
SchUtze eben fo nngedcekt flehen muffte, wie an der Scharte ulI"erw"hrlcr Zinnen. 

Bau, Verfltirkung, Zerllörl1ng, \Viederal1fbau lind Umbau folgen bei un fercn ,,,. 
Uurien 

Burgen in DeutfchlauJ Ilets auf einander. Jede Zeit behielt von dem, was vorhcr deo XV. 

entf'tanden, bei, was lie glaubte, benutzen zu können, und fugte "n Ncucrungen J ~ h,h,,,,dem., 
hinzu, was {je glaubte erfchwingen zu können. So in be i der r ... lehrzahl der 
Burgen die Erfcheinung, in welcher {je auf uns gekommen find, zwar eint! aufser. 
ordentlich malerifehe j indeffen bedarf es bei den meHlen eincr kritifchen Analyfc, 
um fen zu flellen, welcher Zeit jeder Theil angehört, und forgfltltiger Er· 
wägung, wie eine folche Burg zu jeder der ver fchiedcncn Zeiten bdchaffcn war, aus 
welcher fic Eil17.clthcile enthält. \Vir haben obcn (in Art. 41 , 5. 42) geragt, da fs 
jede Burg ein Individuum ift, und haben cs def.'ihalb unterla(fc n, zu viele allgemeine 
Sätze über den Burgenbau aufzuftellen . Wir haben cs vorgezogcn, eine Reihe 
falcher Individuen dem ftudirenden Lefer vor Augen zu fiihren, welcher aus der 
Betrachtung derfe1ben erkennen wird, wie fehwer es in, bcnimmte Regeln heraus· 
zufinden, welche man angewandt hat, und wie einfach, wenn man durchaus folche 
abflrahiren will, und wie kurz die Formel werden mufs, in welcher man {je aus· 
drücken kann, Man kann eigentlich nur r.1.gen, dafs man flets fich bemühte, die 
Bedingungen des einzelnen Falles fo gründlich als möglich Zll fiudircll lind das zu 
thun, was lieh aus der Lage deffelben ergab. Immer aber war bis zum Schluffe 
des XIV. Jahrhundertes nur die Nothwendigkeit vorhanden, fich gcgen einen Sturm 
zu fichern, der Mann an Mann brachte und bei welchcm der Belagerer eine grö(scrc 
Mannfchaft in den Kampf zu fchicken hatte, als der Belagerte. Diefer wollte daher 
von ge(lcherter Stelle aus den Feind feholl auf dem lo.'farfche gegen dic Burg rchädigcn; 
er wollte es dem Feinde unmöglich machen, in der Nähe an geeignetcr Stelle fellen 
Fufs faffen und fci ne S treitkräfte entwickeln zu können. Er wollte es unmöglich 
machen, dafs der Fcind die ganze UmfaITullg der Burg von allen Seiten mit feincr 
überlegenen l\'lannfchaft zu gleicher Zeit angreifen könne , wenn nicht der Belagcrte 
über fo viele Mannfchaft verfiigte, um auch die ganze UmfalTung zu gleicher Zeit 
vertheidigen zu können, 

Die Angriffsmittel, welche der Belagerer hattc, waren ja bis dahin alle auf die 
Wirkung in der Nähe berechnet. 'Wohl waren ja auch Mafchinen \'orhanden, mittels 
deren der Belagerer gro(se Steine:, Balken u. A. auf ziemliche Entfernung wcrfen 
konnte; allein ihre Bedienung war umfiändlich, der WtlTf \mficher; der Verthcidiger 
konnte leichtcr von feinem erhöhten Standpunkte allS die Mafchincn der Belagerer 
durch ähnliche, die er auf feinen Wehrplatten flehen hatte, zc rflörcn, als dicfc im 



Stande waren, der Burg erheblich zu fchaden. Man kann fafl: fagen, dafs es rur fie 
wichtiger war, Stinkzeug in die Burg zu werfen und dadurch den Aufenthalt in der
felben läftig, felbft geradezu IInmöglich zu machen, als durch Wurfzeug die Mauern 
zu Fall zu bringen. Dazu blieb immer das Hauptmittel die Untergrabung der Mauern, 
und wir wifTen, dafs die Mohammedaner die Burgen der Kreuz fahrer durch geradezu 
grafsartige Arbeiten diefer Art angriffen. Wo dies wegen der hohen Lage auf F elfen 
nicht anging, wo es dem Belagerer nicht gelang, durch herangefchobene Holzthürme 
auf die Mauer der Burg zu kommen , wo nicht irgend eine Schwäche ausfindig zu 
machen war, die kühne Männer (jch zu Nutze machen konnten, um an einer Stelle, 
welche die Vertheidiger nicht beachteten , Fels und Mauern erklettern und in die 
Burg eindringen zu können, da blieb dem Belagerer trotz überlegener Mannfchaft 
nichts übrig, als die Burg zu blockiren, bis Verrath, Muthlofigkeit oder Hunger die 
Thore öffneten. Daher fehen wir denn auch, wie man es forgraltig vermied, F enner. 
öffnungen in Mauern und Thünnen anzubringen, um nicht dem Feinde Gelegenheit 
zu geben, durch Gewalt oder Lift dort einzudringen. Man mume wifTen, dafs jede 
Fenfteröffnung, die nicht ganz unbedingt unzugänglich war, vom Vertheidiger fiets 
beobachtet und mit Mannfchaft befetzt werden muffie, wenn (je nicht VeranlatTung 
zu einer Kataftrophe werden follte. 

Bei den kleinen deutfchen Felsneftern des ·XII . Jahrhundertes handelte es fich 
ftets darum, dafs fie mit ganz geringer Mannfchaft vertheidigt werden muffien. Daher 
vor Allem die Unerllciglichkeit der meiften Sei ten das, was in edler Lin ie angefirebt 
wurde, während tüchtige Vertheidigungsmafsregeln erll: in zweiter Il:anden. Wenn da. 
her z. B. Vio"~t·'~ .Duc UG) darauf hinweist, welche Wichtigkeit vorfpringende Thürme 
flir die Vertheidigung einer Mauer haben, dann die Behaup~\Ing aument, dafs die 
deutfchen Burgen (je vor dem XIV. und XV. Jahrhundert gar nicht gehabt hätten, 
dafs alfo ihre Vertheidigungsmafsregeln fchlecht waren, fo fragen wir ganz einfach , 
was denn einer der kleinen deutfchen Burgen folche Thürme genutzt hätten, wenn 
keine Mannfchaft da war, fie zu vertheidigen ? Aber auch die Angriffsarmeen, welche 
zur Belagerung einer folchen Burg in Bewegung gefetzt werden konnten, waren 
folch geringe, dafs die paar Mann der Befatzung (Ich auch ohne Thürme ihrer . er. 
wehren konnten. Die Burgen ftanden alfo in Bezug auf ihre Aufgabe an Ver. 
theidigungsfahigkeit nicht hinter den franzäflfchen zurück, welche eben eine ganz 
andere Aufgabe hatten. Es findet fich bei den Franzofen und Engländern kein 
Element, welches man nicht auch zu g leicher Zeit in Deutfchland gekannt und, wo 
es nöthig war , auch angewandt hätte. ,""ar ja doch damals die ritterliche GefelJ. 
fchnft fiets in Bewegung; ein Burgherr, der nicht die Welt gefehen und Abenteuer 
gefucht, der nicht die Burgen der Fremde, wie jene der Heimat gekannt, dem nicht 
mindefiens auf der eigenen Burg oder arn Hofe des nächll:en Fürfien weit gereiste 
Ritter und fahrende Sänger aller Nationen erzählt hätten, wie anderwärts die Burgen 
ausCchauen, ifl ja ganz undenkbar! 

Wenn wir dann fehen, welche FortCchritte d ie Burgenbefefligung im Orient 
gemacht hatte, fo finden wir, dafs Alles darauf hinausging, gröfsere MannCchaften auch 
CUr die Vertheidigung zu befchäftigen. Die doppelten Wehrgänge, die Schlitze in 
den Windbergen der Zinnen, die verfchiedenen Reihen von Schartenfchlitzen in den 
Mauern und Thürmen, um den Feind mit einem Pfeilhagel zu überfchütten, hatten 
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alle nur Sinn, wenn die Mannfchaft da war, He zu befetzen. Diere fehlte aher bei 
den deutfehen Burgen, und [0 hielt man es noch lange für das Zwcckmäfsigllc, 
einfach bei der alten Sicherheit der Maufefallen zu bleiben. 

Eine Aenderung ergab fich darin ern. als mit dem Beginne des XV. Jahr
hundertes die Feuerwaffen eine rolche Entwickelung genommen hatten, dars fie 
gegen die Mauern und Thürme der Burgen ernftlich wirkfam werden konnten . Dcr 
Bericht über die Zerllärung der Burg Tannenberg (Herren) im Jahre 1399 ze igt, 
dars man trotz der damals noch nicht überwu ndenen Schwerfälligkeit der Feucr
gefchütze doch durch fie eine Burg aus einiger Entfernung 1.crnörcn konnte. Je 
weiter wir in das XV, Jahrhundert hereinkommen, um (0 lcil1:ungsf.i higer wurde n 
die Gefchütze. Gegen den Schlufs deITelben war es bereits fUr jede Burg eine 
Exiftenzfrage, ob es möglich war, nicht blofs Handfeucrwaffen an S telle der Arm
bruft: hinter den Scharten zu haben . fondern auch Gcfchütze . welche die ganze 
Umgebung fo weit beherrfchten, dafs durch ihre Wirkung es jedem Feinde unmög· 
lieh wurde, feine Gefchütze in folcher Nähe der Burg aufpflanzen 7.U können, daf:> 
er die Mauern derfelben damit treffen und 7.crftören konnte. Nicht jeder Burgherr 
konnte dies erfchwingen, und es hätte damals fchan die Mehrzahl der Burgen fallen 
müffen , wenn nicht die Fortfchaffung der Belagerungsgefchiitr.c, wenn fie crnfl:lich 
fehwer waren , fo umftändli ch gewefen fe in würde , dars im Gebirge leiflungsfahigc 
,Büchfenc kaum zu verwenden waren , alfo unzugängliche Burgen noch zeitwejfc 
der Vertbeidigungsgefchützc entrathen konnten. Wo aber insbefondcrc die Städte 
im Kampfe gegen den Adel ihre grofsen Rüchfen vor die Burgen brachten , die 
nicht mit ähnlichen verfchen waren, da waren die Burgcn rafch gefallen. \Vclcher 
Burgherr es alfo auch nur vermochte, ruchte fich durch den Befit1. von Gcfchlitzen 
und deren Aufpflanzung fo zu fichern, dafs er d ie Errichtung VOll Batterien, die 
ihm fchaden konnten, im Umk reife der Burg zu verhindern im Stande war. 

Wir dürfen rur eine folche Burg wohl wieder ein Beifpiel allS dem Elfafs 
wählen, defTen gröfste und berühmteftc, die Hochkönigsburg bei Schlcttftadt, Wtr 111 

Fig. 80 den Lefcrn im Grundriffe vorfiihren 131). 
Auf ei nem von Ollen nnch Wellen abfallenden BcrgrUcken , welcher in der Mitte einen 110eh an· 

fteigenden Fd. t rligt, erhebt f,ch die Fefle. Urfprunglich wohl nuf den gCrlnnll tCII Fels hcfchrf.nkt, e rhoh 
fleh fch on in alter Zeit dort eine Felle, die 1462 eingenommen und ~etflö rt und 1479 ' ·011 Knifcr 
Fritdrith l V. den Grafen O/"IIJl/1tf und lViiMIm VOI, l'hitrjlü .. Ullc rJulTen wurdc, di<: fo(ort deli Wicder
aufbau begannen, wobei fie eintel ne Refte des allen Balles, fo weil dier.:: geeignel erfc11ic llCII , wieder he· 
nuttlen. Im Jahre 1633 wurde die Fefte von den Schweden befcllOlTen, Ihei lweife ~edWrt lind verbrannt. 

Auf der w en fe ite, ' ·on tier aus fi e nm zugänglichflcn war und den HauplnngrilT tU erwartl;'n lalll;', itl 
fie durch einen Graben vom Ubrigl;'n Bergkamme get rennt; dann in das l:"IIIlZe Plnteau mit Einfch l uf~ diefes 
Grabens von einer niedrigen Umrarrungsmauer mit halbrunden ThUrmen umgeben, w("khe noch mil einem 
Vorwerke T verbunden in, du fi ch aber den vorderen Gebirgskamm berahrenk!. Im Sudwefl en fleigt der 
\Veg an .zu einem Thore A, von wo aUli rtchls der Weg in d ie Zwinger und Vorwerke ab~weigt und ein 
Au{aenwerk erreicht, wc1cllcs durch zwei ba.Aionsartige Thllnne A' und S ahj,[cfchlotren in. In dief..:m 
fteigt er zu eineu. zweiten, höher gelegenen Thore B an, durch das hindurch, fi eh bei C umwendend, er 
Dach dem bcrllhmlen Löwenthore n gelangt, dort an einem Gehäude C vortlber durch zwei Thore in den 
FIIige1 7, der cecen den Burghof K unlen olTen in. Auf dem höchfien I'unkle des let~tc rc" tlchl bei 11 der 
alte Burgthurm, an welchen ein anderes Gebäude L fic h anfchliefst. Bei AI fleht der !:rofse, lIIerkwil rdig 
conlhuirte Palas, welchem noch ein Parallell ract angefl1gt in. Durch einen Grabl;'U NU8) in diefer 

111) Nach ; VIOI.~I:"· I. .. ·Duc, ~ ..... 0., Bd.3, S • • 68 ff. - und, N .... I1 .. , J. n ie Uuri en in EtrAr •. Lolh f i"i~n. H~rl •. 
St •• r.bu'ir 1866, S. 30 11 . UJ. 9. 

UI) Dieler GrAbe n bUde.e wohl . hem ... !. du welt tiche Ende de .. ;;huen Bu.g, die im 0(\"" t.i o S lind R ih'e Vorwerh 
&"babl hah<:n diltflC. 
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Theil von der Platte des wedlic:hen Vorwerkes getrennt, das dureh 1 niedrige runde Thllrme P und Q 
abgefchloffcn m. Diefe ThUrme , f~ft maffiY im Mauerwerk, haben im lnneren cafc:mauc:nutigc: Räume, 
in welchen Gc:rchUt~e ftandcn, die bc:lli mmte Punkte heft reichen konnten. Au! lien ThUrmc:n waren PlAtt. 

form en, welche Gefchlltze enthielten . die nach allen Seiten gerichtcl wuden konnten. Sie ruuten die 
Aufgabe , es unmöglich :tu machen, dars weder auf dem wcfUichen Bergrucken, uoeh in den Thälc:m im 
SUden ulld Norden oder den gegenüber liegenden Höhen Gefchlilze aufgemhr! wurden, um die Burg t\1 

befchie(scn. In .Iiefer Aufgabe wurden Ge durch die bddlm halhrunden Thllrme der Oftfeite Rund S 
unlcrfl.Ulzt, die wefentlich tiefer liegen. Der Palas hatte eine maffige ConfiruClion, welche den GefchUl1_ 
kugdn widernehen follte, und trug oben eine Plattfonn, auf welchtr ebenfalls GefchUIz.e aufgefielh werden 

konnttn. Auch das Vorwtrk T follte wohl hinttr feinen Mauern GefchUtz.e aufnehmen. Die in Ver
fchiedenen Höhen ringsum laufenClen Wehrgllnge der inneren und !iufseren Mauern find theilwcife lI.ur 

Confolen ausgeladen, fo dafs fie breit genug waren und einen bequemen Rundgang boten , hinter defren 

Fig.80. 

,. t 1)0() 

iil~~ IIr" i jO ~l~ r 't 'r r 'f'-
Grundrif. de r Hochköni~burg 1St). 

wohl aus Holz hergefielher Decku'lg t ·cucr· und ArmbrufifchUtzen fiehen konnten. In den halbrunden 

Thllrmen fllnden gröfure HakenbHchfen und BockbUchfen Platz. 
Auch bri diefer Fefie aber mufTte eine Garnifon von ziemlicher Stärke, etwa 500 Mann, vorhanden 

("in, fü r die Unterkunft gebolen fein mutne. Da dies in der inneren Burg felbft nicht der Fall (ein 

konnte, Co waren wohl in den beiden Vorwerken hölzerne GebKuue errichtet und aufserdem die Tbtlrme 
mit einfachen GcmSchern verfehen, in denen die Mannfchaft wohnen konnte. 

Dafs gut bediente Batterien um die Burg herum diefer nach allen Seiten Schutz 
gewähren mumen, war natürlich; insbefondere konnten fie aufserordentlich wirkCam 
dort fein, wo nur die Zugänge zu r Burg befonderer Vertheid igung bedurrten , und 
fo fehen wir, dars einer ganzen Reihe von Burgen der älteren Zeit ähnliche Saftlonen 
beigeftigt wurden. 
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Das Schlafs Fleckenll:ein im Elfafs, von welchem wir in Art. 66 (S. 75) unter Mit
thcilung eines GrundrifCcs gehandelt haben, wurde im XV. Jahrhundert einem Umbau 
unterzogen. Wenn man annahm, dafs fta rke Mauern den Wirkungen des Gefchützes 
widerftehen können, fo mume ja dies in noch weit höherem Grade VOll einem Fels
blocke ge lten, der die Mächtigkeit des Fleckenfteincr hatte, deffen Horizontaldurch_ 
fehllitt in F ig. 35 gegeben ift, un d (o lohnte es fieh wohl, ihn noch d urch Bauten 
zu erweitern und zu ergänze n. Es gefchah di es in der Art, wie Fig. 82 lSe) es 
erkennen läfrt. 

Zun!ichft wurde: an der Slidrcitc:, \\v dc:r Fe!, c:ine Ei llhuch tllng N halte, eine: Stützmauer zwifchc:n 
zwei J!.Mftionsthün nen L und 11/ :lngefUgl, dann :1uf der fch malen !' Ialte d" Felfens e ine Reihe von Gebäuden 

au (gefetzt, die zum Aufenlhalte der Bdal ~ung dienlicher waren. ah die in den l<"e1r~ n gehauenen Kammern, 
welche in Fig. 35 crfcheinen. nie wichtigften derfelben fi nd die mit 7 bezeichneten, welche, an die 
}-e1slI'and angelehnt, von <le r unieren Plalte emporgellen und den Brunnen umbauen, der in Jo' ig. 35 mit S 

bueichnct in , und zudem eine Wendeltreppe von zieml icher Breite aufnehmen. D ie übrigeIl Gebäude 
fiehen uben auf der Plalle des Fclfens. Unter demfclben ifi d ie mit P bezeichnete B:1l\ion !lngeleet. 
Von einzelnen nicht monumentalen Gebä.uden ],.', welche an verfchiedenen Stellen ihre Spuren hinterl.rren 
haben, brnuebl nicht gcfprochen zu werden. Mögen ja tie ren noch manche auch an anderen Stellen 
, ·orhanden gewden fein . Von ei ner gewiffen Wichtigkeit in aber die theilweife doppelte Mauer , welche 

vor die Nordfront des Felfens gelegt worden ifl und den Zugnngsweg veTlheidig l, der wobl fchon vorher 

denfelben fchlangcnfönlligen huffiieg genommell, wie no~h jet~t. Ein unterer Hof A mit einem Graben B 
nimmt Il iertn Weg auf; an den Graben fch 1ierst flch nördlich ein run(ler Thurm, fitd1ich eine viereckige, 
mit der höheren der heiden Mauern ~urammcnh!ingende B:1fiion an. Zwirchen beiden (h.nd h inter dem 

Graben ein T hor. Eine fü r Ccfehüue eingerichtete Banion in auch der viereckige T horbau C. Oeftlieh 
' ·on demfdbcn fiaml noch ein kleiner Thurm D, welchen tf/inf/tT ill reinem GrundritTe quadrat ifeh 
:r.eiebnel , in feinem Re!\.aural ion$.Entwurfe jedoch, welchen wir in }' ig. S I wiedergeben , rund darfiellt . 
So wie es IVi,,~kr annimmt , mag auch im ßeginne des XVI. Jahrhundertn die Fene nusgcfehen haben, 
welche um ihrer Felfen willen niell i blofs als uneinnehmbar galt, fondern geradezu als " 'underwerk ge
pricfen wu rde. 

Sie mag dem Meiner SP((~1l wohl vorgdchwebl hablon, als er in feiner Theorie de$ Fefiungs

haues l ~ O) IlIIf die Jo'elsbauten tu fp rechen kam, deren er je nach der Geflalt der Felfen ern ,'erfchiedene 
entwarr, von denen Nr. 7 geradezu berühml geworden in. Es wäre mehr als gewagt, behAupten ~u wollen, 
,bfs diere Figur den Fleekcnftein darfteIlen folie , und er !agt auch kein Wort da,·on. Als aber M(r,"on 

feine r"l'''rrapltill AIf"f;at ete. herausgab uml das Material von allen Seiten 7.ufammentrug, dn fchei.!t ihm. 
Jcmaml den idealen Entwurf SpaNts als eine Abbildung des F leckennein vo rgeführt ,.u hnben: er, der 

wohl ,I ic wenir;(\cn Sachen felbn gefellen, die e r "erörrcntlicht, gab ihn in gutem Glauben als Anficht 
vom FleckenRein herau! , und nun wurde in der Phantarle von T.ufcnden und Abertaufenden, die ihn o ieht 

gefehen, der Fleckenfiein das grofse Wunder. WinR/(r hat fich ein wirkliches Ve rdienR erworben , dllfs 
er P lnlle und Anlichten angefertigt hat HI), die den Flecken l\ei n zeigen, wie er iIl und Wl.r. 

Aber auch die Uneinnehmbarkt:it war l'hantafie, und als 1674 die F r.nzofen kamen, gelang es ihnen 

die Fene :r.u überrumpeln, und ll/unc!o,. äfcherte fie e in. 

Es bedurfte Ilu.nmehr gro(ser Mittel, um eine Burg mit den nöthigen Gefchützen. 
mit Büchfenmeiftern und Mannfchaft zu verfehen , und dann noch war der Erfolg 
um fo zweifelhafter , als ja auch gröfsere Heere jetzt gebildet wurden, die mit vor, 
trefflicher Belagerungs..Artillerie vor die Burgen zogen, rich ihre Aufftellung erkämpften 
und ihre Gefchoffe gegen die Mauern und Wehrgänge, gegen Thürmchen und Erker 
fandteu, von ihren Mörfern aus Kugeln in d ie Höhe warfen, welche . herabfallend, 

l:lt) Nach AurnahUl~1I von Landbaum~inc r a . D./V;"A-/r,. ia Colmar. - Ver, l. auch: NAKIULl, J. Di~ DUTi"cn ;n Elr"r •• 
l..cMhrip&"~n . Hef! . . Straf.bu.g . 816, S. ' 3 u. 81. • . 

LI') Arclü .ectvra Y<>n Veltun&"cn. \\'ie die 1U ,·nrcr~ .~ ilen möllc" ttbawcn ... erden, ,.11 Stillen, Schlöl"cl1:L .. nd aufrul , 
IU Wa tr .. , Lo.nd, Berg vnd Th.1. Durch D, ... itl SPcJ.·u, der SUlt S\.(ar~but, bcnclhen B.wmein ... Strnr~bllTC ' 589. 

111) /Vi"kh,. hu cine "nnh! clr.-iffifcher BII"cn auflenommen und mit Rtn.ur3!ions-E,uwiirfcn ",U!o, •• phifeh '·cmd. 
fäh;,., doch I~idcr nur ~n Fn:undc vcrtheilt lind nicht an die Ocfrendkhke;1 kommen bfr,n. 
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Dächer und Gewölbe dUTChfchlugen , und Co die Burg, in die zudem leicht Feuer 
geworfen werden konnte, derartig zer{lörten, dar<; den Stlirmendcn kaum mehr viel 
zu thun übrig blieb, um den Trümmerhaufen zu gewinnen. 

Wie man durch weitere Vertheidigungswcrke den Burgen, wenn auch erfolg. 
los, mchr Fenigkeit zu geben verruchte, dies f:iUt über den Rahmen unfercr Be
trachtung hinaus. 

Auch die Befetligung der Städte muffte ja im XVI. Jahrhundert dicfc Wallde
lung durchmachen. Aber welln {je lieh auch erhalten kOllnten , die Burge n konntell 
es nicht. Mit dem SchlufTe des XV. Jahrhundertes war ihre Bcdclltung vollfl:ändig lU 

Ende gegangen, und nur, weil eben die Erkcnntnifs dicfer Thatfachc nicht (0 rafch 
alle Kreife durchdrang, hörte man nicht auf, die Burge n zu fchhtzCll lind zu fürchten, 
Ob fie nun oberhalb einer Stadt thronten, ob in einem vergeITellen vVillkcl des 
Gebirges, immerhin konnten fie ja noch zeitwei lig dic Benutzung eillcl' Stra(;;e er· 
fchweren; fie konnten noch zu ei ner Belagenmg und Zerflönmg nöth igen, fo c!afs 
der Feind aufgehalten und gezwungen wurde, unter Aufwand von Krnft und I'Vlitteln 
fchweres Belagerungsgefchiitz mitzufchleppen. 

Dem Landadel, den Inhabern der vielen kleinen Burgen nber kon nte aus diefer 
Aufgabe derfelben kein Nutzen mehr erwnchfen. Zu diefern Zwecke folche zu CI" 

bauen und zu erhalten , mit Mannfchaft zu befet1.en und ?u vel'theidigen, hattc er 
keinen Grund mehr. Der Schlufs des XV. und der Beginn des XVI. Jahrhundertes 
find d ie Zeit , in welcher der Kampf zwifchen dem Landadel, der mitunter in Er. 
mangelung anderer Hilfsquellen zum Raubadel geworden war, und den St;idtcn zum 
Austrag kam, der die Zerf1:örung mancher {chönen Burg 7.U~ Folge hatte. Wo aber 
der Adelige in Freundfchaft mit feinen Nachbam und in Frieden mit aller \\"c1t 

leben woll te, da trat dil.s Bediirfnifs immer gebieterifchcr hervor , au f der Burg ;lJl · 

genehm zu leben, und während der arme Adel feufde und klil.g te über die traurigen 
Räume. welche feine Burg ihm zum Leben bot, verwendete der wohlh;'lbcnd ere 
fei ne Mittel , um die Burg 7.U einem mögJichfl: angenehmen \Vohnhaufc lun7.ugcflaltcn. 
Die Befefiigungswerke aber lie fsen beide verfallen; höchflens allS Gewohnheit lind 
zur Erinnerun g wurde n fie da und dort noch ausgeberrert lind eine geringe Mann
fchaft. weil es einmal {o hergebracht, darauf erhaltcn. 

Kaum läfrt (ich ein fGhöneres Beifpiel einer folchen im Schhlffe des XV. J;'Ihr
hundertes wohnbar gemachten Burg denken, als das im l\1ofcl ·Gebicte gelegene, (0 

aufserordentl ich 1l1alerifche Schlofs Elt? lt 2) im Eltz·Thale. 
Auf drei Seiten \'on (lem gleic:hnamigen FIUfschen umflol'fen, liegl es aur nichl reh r hohem Ucrgrttc1;en 

uoi! umfehlitrst einen Hor , Rn deffen einer Seile die Gehäude in gernucr Linie Hc",en, DU welche. mit 
heiden Enden anflofsend, die \\,lbmomWinnig angeordnete, c:cgenUber licgtndc Reihe (ich anfchlicf$\. Die 
rudwellliche Ecke bildct ein qu.adratifch angelegter Thurm , wclel1C~r noch dem &;hlutTe des XII . Jah r. 
hundertes angehllrt lind zur Zeit , ,I. die Burg fen wnr , den jedenfalls dort neben [;egcnllen E i "b~UC' PI) 
beherrfchle, gerade Co wie uer Thunn zu Fricfach, mit welchem er lIuch noch olns Rcmein hllll c. daf.s e r, 
wie aus vcrfchiedcnen fenn ern herl'orgeht, fchon im XII . ,lnhrhundcrl in reincn oberen RäumCß einc ctwas 
behagliche Wohnung gchabt llaben dllrflc. Er fUhrt den Namen Plall·Eht., "'l,I r~u~ man mit Rcchl sefchlofl'cn 
hat , dar, wohl in fr1jhcrcr Zeit feine obere, \'Qn Zinncn umsebene Wehrp[llue deli SchUb cint'! Daches 
entbehrte. Er hat mellrere gewölbte Stoc1;wer1;e; aufP.ilJigcr Wci r.., aber fcheint gero(le unlcr (ler I'l.1l1e 
e in Gebll.lke gelegen zu haben. Er in auf nnrerer Fig, 83 1U) m;1 feinem begleilCl\(len Trc[lJlenthurm Wr 
rcehten Hand des ßdeh~ueß flchtoor, von ~i nem fpilzen Dache bcdeckt tu\(l \'on Fcnflern I]urchbrochen, 

112) Vetlll.: Hoc". F. Rhdnbnd. B~\ldenkAlalc deI Miudalten. 3. $e, ie. K~ln ". NcurJ . 
.. ~) Jelu in. ~, an da. utgclOcn,cr.ttte Ende "".legl, 
IU) Nach: B OC K, a. a . O. 
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'Vldelle die l~ormen vom Aus~nge des ~Iittel.lters teigen; denn diefer Thurm war der eigene Befitz einer 
der Linien des EIf.'fehen Grafenhaufes. 

Einer :weiten Linie gehörte das. durch einen Hof von Platt-Eltz genennte grofse Gebäude, welches 
weiter links auf unlerer Zeichnung erfichtlieh wird und , mit 3 Erkern am Dache verfeben , der Familie 
EJ/~Rü6tnQ{k angehörte. Auch diefes Gebäude halte vielleicht einen älteren Vorg5.nger; fo wie es er_ 

Fig. SJ. 

SUdweruiche Anficht du Schlaffes Eltz; U'). 

Nordweftliehe Anficht des Schlofres Eil: 104). 

feheinl, IIlliS es im Beginnt ues XV. Jahrhundertes erbaut, im SchlufTe umgebaut fein: noch hat es zwar 

im oberen Tbeile einen Wehrgnng; aber ein Sturm auf daffelbe h5.lI(' felbn ohne Artillerie im ScblulTe 
des XV. Jahrhundertes kaum eine Schwierigkeit geboten. Wobl aber konnten naeh den damaligen An
fchauungtn recht behagliche R!ume darin gewefen fein, :zu deren Annehmlichkeit fieher die fchÖRe AlU. 

ficht nicht in letner Linie gehöree. Wir vermuehen, dafs fchon im XII. Jahrhundert Palas und Keillnate 
hier gelhnden; denn wenn uns auch der Bau nicht ftu rmfrei erieheint, fo konnte Cf doch wohl. durch einen 
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Zwinger gedeckt, weil immer noch an der bellen Stelle gelegen , ,·or ullIn;tteJha n'nl Angriff am u nen 
fieber fein . 

Die gegenllber liegende, halbmondfürmige Seite t'ntrpricln jeuenfrtlls in ihren ;jLlf~en: n t;'ufaffungs. 
mauern dem ell emal igc lL Zuge der Burglllauer. \ Vi r geben fic in l'i e: . 84 wieder. Sie gicbt fieh iinfser· 
lieh fchon als ans mehreren Theilcn helleheno zn erkenncn. Dic 3 Hall ]l tthei le, I·on lIer reclm ll Seite 
des Befchauers her gerechnet, gehörteil der Familie 1:.{/~. NtI'/(III""'I, Ilio: wit:der in mehrere Z·.\·eigc 7.erfid, 
von denen uns ertl!s. und j(ltin.}.'tldmd"'f genannt werden. Die Rodentlorfcr fchc ineu am Sch lurre des 
XV. Jahrhundertes ihre Antheile gant neu Co aufgebaut zU l1al;oen, ,.-ie mal' eben damals <lie \\·ohnhiiufer 
in der Stadt auch baute: Stockwerk uber Stockwerk flch erhehenl\, von Fennern durchbrochen, ohne nur 
dnen Verfuch, der Kriel.'S·Architektur Rechnung zu tragen. Denn .L,s oberAe Stock"·erk an dem Geh!iude 
%ur Rechten des Be{ehauers ednner! nur eben noch an einen Wehrgang. Der T heil \·om Uefchauer Hnb, 
Elt,.Kcmpenich, ifi erll naeh dem Mittelalter umgebaut. 

Sehon d ie 1'hatfaehe, dafs die Burg nicht in ei ner Hand \"t~rcinigl war I fondern in .len IHnden 
verfcbicdcner Befitter lag, läfft tS begreiflich feh einen, dafs fUr ,He nefc!\igung, die doch auf !!cmeillfeh"rt. 
liehe Kollen hälle erhalten werd,m muffelI, feho n frühzeitig nichts meh r gl'fchah und daf! fie b i ~ lIuf ger iuge 

Relle \'erfchwand. Was all kleincren äur.~ercn Gebäuden 

Fig. 85 . 

K 

Grundrif, des fUrflbifchöflichclI Schloffes 
zu 1'rielll '4 \). 
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auf unfere r ZeichnunG: zu fehe n, in grür~tentheil~ modern . 

Gehörten hier die Belitzcr der Burg 
wen igftens ei ne r F ami lie ;:111 , ro war d ies 
anderwärts nich t immer der Fa ll. Die Gan. 
erben (ro nannte man die Befitzer von Burg. 

anthei len) gingen fich, nachdem Generationen 
übe r die Thei lung hingegangen waren I per
fOlllich gar nichts mehr an und waren nur 
durch die gemeillfchaftlichen Hec hte und 
Pfl ichten de r Ga nerbrchart mit einander ver· 
bunden. So kam es, dafs zur Zeit de r F ehden 
ein Ganerbe der nächfl:ell S tadt "abragte .. , 
ihre Kaufleute mit den ' Vaaren aur dcr Strafse 
gefangcn nahm, fo die Stadt näth igtc, ci nen 
Kriegszug gegen die Burg zu unternehmen, 
be·j welc hem fie aber alle Operationen forg . 
faltig auf den A nth cil der Burg befch ränken 
Illuffte, der dem Feinde gehörte, mit welchem 
lie in regelrecht angeragte r Fehde lebte. Hatte 
fie aber etwa den Theil geftiirmt, der ihrem 
Feinde gehörte, fo konnte die rer fehl iefs lieh 
doch noch immer durch den Anthcil eines 
ande ren Gancrben entkommen. 

So weit Fürficn und Herren fleh Burg-cn 
in Städ ten bewahrt hatten , konn ten fie auch 
je nach L age der D inge diefe in einen fried· 

· liehen Palafl oder in ein g rofses Heerlager 
verwandeln oder auch Beides vcrbinden. Meifl: 
fiel der Palafl: noch im Schluffe des XV. Jahr· 
hundertes klein aus, und erll das XVI . l U\d XVII . 
Jahrhundert fugten wdträumige Bautcn bei. 

So geben wir in F ig. 85 H~) den Gru nd. 

H~) Nach : M iuhdlun,en d~r k. k. C~nlrnl·l:"o", ,,,irrtOn tUr 
Oaudcnkn.:t.k, Dd, 4, S. ' 01. 

,,6. 
G~,, 

e ,bfd'3fl. 

'" T ri.nt . 



Fig. 86. 

Schlofs zu Mailand in der Gef1:alt vom Beginn des XVI. · Jahrhundertes. 

Reconfhuirt >'O n Vi" Ilf(·lt·DHt ",ur Crund einu ~lt~n deut fehen K\!pferllichc5. 
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rifs des furllbifchöflichen Schloffes VOll Tl'icllt , das auf einer Anhöhe unweit des 
Et(ch-Ufers, am OJlende der Stadt, liegt und im Schluffe dt!,') XV. Jahrhundertes 
umgebaut, im XVI. durch namhafte Zubauten -vcrgröfscrt wurde. 

Ein 111 deu Fels gehauener Graben }{ geht hin ter dem Schl,dre weg; ,Iie SlIlI llm;l\Icr '7 fchHdsl lieh 

zu heiden SeiteIl an; die mit G bezeichneten Theile find 7.lIm ::khlolTc wgczogcn. na :ihdlc T hd l lies
reiben in der hoch heraustret""de ~u",lLhllrm C, an welchen fie h dn Gch!üalc ll UJjcl b' "ur~hlidsl, an 

diefen wieder ein kleiner, VOll Snulenhallen umgebener trapcdörm il;t; r H uf um! an cldfcn !-ill<lfcitc ein r~hr,il!cr 
flUge\. Dierer Thci! bis zum Hufe D ill in rooid](:r, zierlicher vCllc t iunifchcr Schll1uck.Architektur all~ 

gelOhrt, an die Paläfte der l.agllnen-StJ.dt erinnerllll ; nur die Zinnenkrönhng, welche Uhrigen~ pr~ktifdle 

ße<leutuilg nicht mehr l,eallfprllchen kann, eri nnert uns dar,," , <la {5 es ehemals ein feft ... s S",hlvrs war, <las 

hie r fi.and . Va aber auch lias damalige in diefc11I hcfchei<1encn limfange all~t:en!hr! wur, f(!l:teli die ~ach· 

folger des Erbaucr~ den ]{emi1Tance-I'alaft A bei mit dCll l.wti FlHge1n 8 IIml f.; dur",h tkn Idcint'll F1UI:;el 

bei D mit dem alten Baue '·crlllln,I"'1. Di" ~1auerll,cile (;, der TimT'" ,Ies A,llerl"ore~ 11 lind ,Ier Mallcr. 

thurm l wurden hinzugezogen, Illld Co e'llfiaml einc der rci1.endl1en Rctid cnzen, de rCIi Vurhof I:egen die 

Stadt tU a!Jcr<lillgs 'luch mit ciner 1. 11 "ertheidigcmlcn i\ laucr .11 mit ha lbrunden lIaf\iv nslhUrmen ab. 

go:'Cehlo!Ten iIl , Cu ,Iafs man duch gegen eiw:1l Aufl auf, ,ler in der Stadt cnlficllen I:"nnle, !Jcfehill1.1 war. 

Den Beginn der nClIeren Fcfhmgsbaukllnfl bezeichnet das Schlofs zu Mailand, 
VOll welchem uns Vio/ü/·/t,-Dllc I-IU) ein klares Bild des ZlIllandcs git!bt, wie cs am 
Schlurre des Mittelalters beCchaffen war, Hier ifl für eine gro (-;e Garnifoll der Raum 
gefchaffen , die nicht Anfprüche an ei n behagliches Leben zu fle llen , {undem aus
fch lie{s[ich Kriegsdienfle zu lei f1en haue, fo dafg auch der ganze Nachdruck auf 
Sicherheit und Fefligkeit des Baues gelegt werden konllte, Wenn dies nicht voll· 
Iländ ig erreicht i 11, {o liegt der Grund nur darin, dafs abermals Mauern LlIld Thürtnc 
den Angriffen der Artillerie vViderftand lejJlen follten. 

Wi r haben (fig. 86) einen grofsen rCClllcckigcn, "vn Mauern /J UlugcLll·"en Iluf, wdch~r, \lllrc!t 2 run'\e 

Eckthilrrne befetlt , in ,ler Mille der einen Schm31reile einen qlladr:ui fchen ThurthllTlIl 7.('i1:1. Hinter ,lc lII ' 

reiben liegen, \'011 ihm gctrcnl1t, 2 Höfe, welche f:\l1Imt dcm (Ie Ircnl1endell GmLcn .I i ~!dhe Brdtc lu,hcn, 

wie diefer vordere Hof. Auf drei Seiten legt flCh, \'011 einem Grnl,cn get rennt, ein Wall F 11111 diele 
2 h into= ren Höfe. Hei C i/l die vor(leTl:: Maue r ,les Walles .lrdcckig um elen runden Thunn h",rumge. 

zogen und Raum rur einl! MlIllle gefchalfen, fmlaun der \\'1\11 auch längs des !;wfsen Hofes angelegt. Auf 

der enlgegeng:efctzten Seite in bei 11 eine gefonderle klei" e, r'~chtt!ckige , " on T hllTinen umg:cl,enc Bur{:. 
An heiden Enden des ganten \Verkes nehen gel rennte d~icckige \V{·rkc C , .lureh welche dIe Eingiinge 

in die Hnrg geh,ilel (md. 
Ein Walfergraben urngiebt das Ganze; fein \\' alTer thcilt lieh a uch illlen innercn (,.;räben mil, fo 

da[5 jeder Hof, jeder 'fllei! des nmgehellllcn Walles, jedes (·i ntcJne Werk l'iue \'011, Waffer IIl1lfl'lIlte luft:! 

bi ldet. Die r:immtliehen Mauern f'nd gl'gen aufscn mil Ge[c!tlll7.öffmlllgen verreheIl , welche niedri;; uml 

breit [md, fo daf5 nach allen Seiten hin zu gleicher Zeit ein wohl ue redlilcles Artilleric·Feuer untcrhalten 

wen/en konnte. Die quadratifehcn Thlirme zeigen ausgel:ntelle WdlrplallclI, nuf ,lellen hinter den Zinnen 

auch noch Artillerie /lehen konnte. Die " 'ehrgänJ,!e (lild ausgeladen nnd lm:it, ;,locr wohl mIT fUr kleine 

Yeu<::fwaffen, Haken· und ß ockbllehfen, bel1immt. Die runde" HauplthUrme, VVII dencn ilufscr .len heiden 

er wähnten am Hau pt hofe noch 4 weitere am IIrngel.J('nden \Valle "orhaIl11en f,nd, hahell IIlChrfaehc Ver· 

theidigungsreill en. ähnlich wie die oben CTwälmten von I'jcrrcfun( I ~. Alle Thcile lind, obwoJl1 durch 

\ Va!Tergräben von einander getrennt, durch IhUcken bequem \"l'rbuntlen. Der HaUJll1.ugan~ ifi oei I, wo 

eine doppr!te Zugbrtleke vorhanden in; vor demfclbe ll i/l auf der ;l ll fsercn Seite des Gn!JCns noch <"inc 

Schulzmauer, welche die Schtiffe des ßelagerers zllIIächn aufr~ngclI und \'on llc r Mauer A' ahhahcn follt e, 

die das Werk C; umCch!icCsl. 
Als Quelle fUr (eine DarfteIlung gicht Viv//(t·/t.·JJllc einen ,Ieutfchen K\lple rJl i~h \Ies :\VI. J ahr. 

hunderte5 an. 

In) A. a. 0. , Iltl. ;, S. HO. 

" s. 
Schlor. 

'" 
l\biJ'''MI. 
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10: Kapi t el. 

Der Burgthurm und das fefte Haus. 

Vlir haben oben gefagt , dars ein principieller Unterfchied zwifchen der Be. 
feftigung einer Stadt und einer Burg oder eines Klofters nicht vorhanden fe i , dafs 
es fleh in be iden Fällen um das Gleiche handele, näml ich mit möglichfl:e r Feftigkeit 
eine Mauer oder nach Bedarf deren mehrere um eine Anzahl von Gebäuden zu 
ziehen ; folcher Gebäude umfarfte eine Stadt mehr als eine Burg , weil der zu um
faffende Raum eben ein gröfserer war. Dienten dann die einzelnen innerhalb einer 
folchen Ringmauer ftehenden Gebäude gleichem Zwecke, fo waren fie auch in der 
Stadt und auf der Burg einander ganz ähnlich. E in Gebäude haben wir in der 
älteren Zeit auf jeder Burg bemerkt, einen fl:arken T hurm U.1), in welchem der Burg_ 
herr felbfl: , d. h. derjenige Lehensmann Unterkunft fand und feine Wohnung a uf_ 
fchlug, welcher mit feinen Mannen die Burg zu vertheidigen hatte, während diefe 
Mannen im Hofe der Burg fleh Hütten auffehlugen. Bei der geringen Wohnlichkeit, 
die ein folcher Burgthunn bot , mag es von jeher , wo es nur immer anging, auch 
der Burgherr vorgezogen haben , aufser dem Thurme, · in welchen er fich nur im 
Nothfalle zurückzog, gleich feinen Mannen, ein offenes unbewehrtes Wohnhaus fieh 
im Burghofe zu erbauen, welches bei den gröfseren Burgen vo rnehmerer Herren 
bald auch in Stein ausgebildet wu rde, und als Pa las, wie als Kemnate eine eigene 
bauliche Entwickelung genommen. 

Indeffen wiirde man irren, wenn man glauben wollte, dafs diefe E ntwickelung 
des \Vohnhausbaues auf de r Burg in irgend einer Hauptfache wefclltlich verfchieden 
VOll der gewefen fei , welche der Wohnhausbau an anderem Orte durchgemacht . hat, 
insbefondere in . der Stadt. Das unbewehrte Wohnhaus in das gleiche, ob es in 
der Stadt ileht oder auf der Burg oder im Kloner. Wir werden daher von den 
Palasbauten erfl: in einem der nächile n Hefte fprechen. Auch in der Stadt aber 
konnte in jenen kriegerifehen Zeiten nicht Jeder glauben , dafs er fich nur gegen 
äufsere Feinde der Stadt zu rüilen, nur vor folchen fieh zu hüten habe. Im Gegen_ 
the ile, auch in der Stadt gab es Feindfchaftcn ; auch in der Stadt gab es Parteien 
und Mancher muffte gerade fo daran denken, in der Stadt fein Haus zu vertheidigen: 
wie der Burgherr noch (ich nicht ergeben wollte, wenn auch die Mauer der Burg 
gefallen, fo lange fein feftes Haus, fein Thurm, noch ftand. Wi r fi~den daher auch 
in der Stadt in älterer Zeit die g leichen Thünne und fpäter d iefelben fenen Häufer • 
wie auf de r Burg. 

Zwar finden fich auch Fälle, in de nen der Burgthurm felbft auf fo weitem 
Grundri!Te aufgebaut ifl:, dafs er eine rur die Zeitanfchauung immerhin beq~eme 
Wohnung bieten konnte; dies ifl: vorzugsweife in England, theilweife auch in Frank_ 
reich der Fall . In Deutfehland hatten die grofsen Burgen, welche den Flirrten ge
hörten, die dort Hof hielten, ihre Wohn- und Feflräume, die ohne jede Wehrhaftigkeit 
angelegt waren, fo weit ausgebildet, dafs das Bedürfn ifs gar nicht vorlag, noch eine 
T hurmwohnung daneben zu haben , Die Fertigkeit einer Hofburg ga lt ohnehin nur den 
Unterthanen gegenüber, follte höchftens vor einer Ueberrumpelung fchützen. Dafs 

111) Man hat fiir <lier . .. H.uptillurm, den J)o'!.io" der Franlof .. n und J\I'I der EIl;15.n<kr. ~,laubt, bei UIII das d t lltfdw: 
Wort ,B ct,rrie<l. (berd';l, P'I.r,ir, P'lrf .. ,I, pur,et"'l) ci .. mh~n tu folien: .lIei. die Alten ,ebr:l.uo;hlen d.«clbe NT Be. 
zdcllnun, . ndutt Gti:cnft,indc, uachwciolich .ber nie ru. einen rolchen Thurm, fo darl für <lie A nwendu .. , die lIerecbliJ'unZ 
rehh. Wir h;t.bcn daller davon ,iin.lieh "bad.hen. 

• 
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ein g rofses Hee r , welches etwa d ie Stadt bereits genommen , an welche die llurg 
des Fiirften fich an(chlofs , noch längere Ze it durch die let ztere follte aufgehalten 
werden , fchien doch nur in der älteren Zeit wahrfchcinlich . Später, fchon im 
XlI. Jahrhundert, wollte der Fürfl: eine regelrechte Belagerung in feiner Burg g-ar 
nicht mehr aufnehmen. Defshalb finden wi r bei mallchen g-röfseren Burgen di efell 
Hauptthurm ganz aufgegeben , fo in Nürnberg, wenn nicht die fpätcr fog. " bur~. 

g räfliche Burge mit riem jetzt in fei nem Unterbaue allein noch \'orh andenen fünf· 
eckigen und dem Thorthurme einen DOIljoll-artigcn Bau b ildete, fo in Braunfch\\'cig, 
wo er wahrfche inl ich durch den Palasbau Ho'lIrichs des Lii<.vm befeitigt wurdc. Hei 
kleineren Burgen aber, die ja in Deut(chland in fo gro(:icr Zahl vorhanden waren, 
war der Bditzer nicht in der beneidenswerthen Lage, gro fse Anforderungen in Be· 
zug auf Bequemlichkeit an fein feftes I-laus, feinen Thurm, ftellen zu können. Et 

begnügte f1ch mit der feh l' einfachen , defshalb aber um fo fe fl:ercn Gefl:altullg des· 
felben und that, was er auf\\'enden konnte, fü r fein von ihm bewohntes, all erdin gs 
auch nicht immer fte inernes Wohnhaus und, fa lls er eine anfehnlichere Schal' Mannen 

um fieh haben konnte, fu r eine Halle im \Vohnhaufe oder einen Saal bau. Es find 
alfo keine anderen fortificatorifchen Grundr.itze, al s in England, welchc in Deutfeh· 
la nd die Entwickelung des T hunnes zum DOlljon verhinderten; vielmehr lag dies an 
anderer focialer Stellung der Lehensträger. 

Wir haben bei Betrachtung der verfchiedenen Bcifpiele von Burganlage n bald 
quadratifche und rechteck ige, bnld rundc lind achteck ige Grundform dic fe r Haupt · 
thürme gefunden. Hätten wir ,,'eiliger 13eifpiele gewählt, fo hätten wir , je nach 
dercn Auswahl , auch in den Fall kommen können, eine dicfer Formen als die 
ältere, eine andere als dic jüngcrc anzufchcn. Indeffen, obwohl es ja fchwiclig ifl:, 
für jede einzeille Burg fell zu fle Hen , in welche Zeit gerade die Erba.uung ihres 
Thurmes fallt, der meifl: der tiltefte Monumentalbau dcrfe lben ift und nicht ftets bei 
fpäterem Umbaue der übrigen \ :Vcrke auch mit umg-ebaut ift , wohl aber doch mit· 
unter , glauben wir fagen zu dürfen , dafs alle ge nannten F ormen gleich7.citig auf. 
treten und dafs nur die perfönl iehe Vorliebe des ß auherrn n il' eine oder die andere 
Form entfcheidend war. Wir können daher als Beifpiel eines folchen Thurmcs fur 
die ältere Zeit zunächfl: den quadrati fch angelegten fiid lichen Thurm der \'Vartblll'g 
(Fig. 87) wählen (fiehe Art. 57, S. 62). 

Er ift verhäl tnifsmlifsic " lein; fei n Luterg('(chofs in gewölbt, el>cn CQ UU I. ()I.>crbcrchof~, \\'ährenu die 
beiden hl.ichl1en GeCchoffe ungewö!bt find. Der ZuganG' fUhrte . wie bei aUell :ihnlicl,en Anlogen, nichl in ,b5 
Erdgdehofs, f01ll1ern der Eingang bef~nd (Ich hoch Uhtr dem Boden im I. Obcrgefchof$ (0 , tI~r5 er Uhcrhnllpl 
nur mille1s einer Leiter erreichbar II'llr , wenn nicht der Eintrcterl<lc an einem herahgclnffcllcn Stricke \'"n 
den innen Belindlichen aufgezogen wurde. Der Feind kOllnte "om ThuTmc nUr IIcfitz nehmen , Wl'IU1 e~ 

ibm gela.ng, <l urch Sturmleitern des hoth Gclegenen Thores lieh 1.U bcm!lchtigcn .• lurch wclch('! ober ('in 
leichuitiges Eindringen mehrerer Feinde nicht möglich war, währelid .Iie Eiml'lnen beim Eilltrelcn leicht 

:CWilligt werden konnlell , wenn ein pur tüchtige Mannen innen fi anden. In das Erdgefchofs kO ll nl~' 
man nur vou innen, IIU$ dem 1. Oberge(chofs, hinabgelangen. Seine cit11.igc I!cleuchlulig erhält es durch 
einen Schl ita hoch oben im Gewölbe ; rlenn orrlelllliche Fellfler in ent(prcchender T iefe \\'i1 rd" 11 dem 
Feinde feine Hllllptarbeit, ,Ien Thurm durch ein herausgelJrochcues grofses Loch und de!T"1I fnrtwihrl'llitc 
Erweiterung am Fufse zu Fall oder ":~rch mll!Tellhn(t hineingeworfene, lind ,1.nn enllUndetes Urennn.aterial 
zum Berl1en zu bring('n , wefcntlich erleichtert haben. Ihm diere Arbeit zu erfcJl\\'crCIl , l>e1.,,·ecktc ,Iie 
bla.fflgkeit <le I' Mauern' und die Fcnl1erJoflgkcit. Aufsen\em konnte der Thurm nur &ellom1l\1'1\ \\'1'1',1 1.'11 , 
wenn es gelang, ei nen hölzcmen, wenn möglich elwas höllcrcn Wli lltlcithurm da!;cgcll rou fcllicbcn uud \'011 
delTen Platte auf dic ohere Wehrplanc dN Thurmes I U dringen und dort die Verthd,liger ZII Uherw!iltigeu. 

'Vie fehwi erig dies wa r. wie kaum denkbar, Hl cinleucillend. 
Der Thurm auf (le I' Wnrtbllrg l1eht nu r ncx:h Ilis l ur Linie AB, wo lieh " 'ohl urfprU nglich die \\'ehrl'lnuc 

,w 
T hurm 

du 

\\' a, 11.>"'11' 
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befand. In Fi!:. 87 haben wir dort die Zinnen 
und einen ausgeladenen hölzemen Wehrgang ge
u'ichnet. Dafür, dds letzterer hier \'orhanden 
war, fehlt uns natürl ich jeder Anhaltspunkt, und 
wir haben nur, 11m bei Befprechung diefer Wehr
giinge, die nirgends mehr vorhanden fllld, darauf 
zurIlekkommen zu können, gerade auf diefen 
Thurm ihn gezeichn~t , weil auch (Ier ängnlichne 
Kritiker gerade hier nicht bewi!ifen kanu, t1afs 
er nicht vorhanden war; .Ienn d ... r Thurm könnte 
fugar noch ein Stockwerk höher ge\,efen fein. 
I)ie Sehliafenfter, welche flch in den verCchie· 
dencn GcfchoITen befindclI, find etwas gröf~r als 
zumein; fie lind 31fo wohl (piter erweilen, 
Durch fie kÖllnte etwa ein nicht fehr beleibter 
Feind eindringclI. 

\Vir glllu~n in d iefenl Thurme einen 
Ren. des !i.ltenen Baues der Wartburg %u fehen_ 
Bek.lllilt lich hat man bei den l>:eftaurati ons-Ar
hei ten nocll einen zweiten {nlehen, welchen der 

Wiederherftcl1er als den eigentlichen . Bergfried. 
bezeichnet, Ililchgewicfen und auch wieder auf· 
{itlbaut. Die Stellung des erhaltenen, hier ge· 
gebenen , fo weit an der äufserncn Spil?C, ent· 
fprickt allerdings nicht mehr der Anlalle der 
alten JI/vta, deren Thllrm in der Mi lte nand. 
IndcITen finden wir, wie ohen bei Befprechung 
der gcfa lumten Burgenllnlagen dl.rgefiellt ift, dllfs 
man den Thnrm baltl aus der Miue weg gegen 
die UmfnITung fchob, 11m gleich beim erRen 
Angriffe vum Thurme aus die Vertheidiger der 
Mauer zu unlernülr.clI, Dann aber haben wir 
bei eiruelllcn Burgen ~uch zwei lolcher H~\lpl' 

IhUrme gefunden, welln fie etwa .m Ende eines 
lanl:ell Plateaus fianden , und fo in es nicht uno 
möglich , dals auch die Wart burg zwei folcher 
Thttrme hute, 

Eines der fchönften. weil voll
!l:ändigfien Beifpiele eilles folchen Burg
thurmes bildet der achteckige, mit 
Buckelquadern verkleidete Thurm der 
Fefie Steinsberg bei Sinsheim, von 

dem wir in Fig. 88 bis 93 vier Grund· 
riffe. eine Anficht und einen Durch· 
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Thllnn der Warlburg, 

fchnitt geben I welche wir nach den fchöncn Aufnahmen, die der badifche Alter
thumsverein veröffentlicht hat, 1.U ergänzen verCucht haben. Der Bau ift wohl dem 
XII. Jahrhundert zuzufchreiben und gicbt uns Co ein fehr wichtiges Beifpiel. 

Da. Erdgefchofs ift im Inneren quad ratiCch , während der Thurm !infserJich achteckig in . Es hll.t 
hoch oben im Gewölbe eine Lichtöffnuog und unten im Boden eine Oeffnung, die tU einem Schachte 
rUhrt, der jetzt zwar ver[chUtiet in., den jedoch die Tradition als zu unterirdifchen Gängen führend be. 
zeichnet, ro dars wir hier einen jener g~heimen Verbindungs\Vege vor uns hätten, von denen wir fo \lid 
hören und ro wenig wirren. Vielleicht war es auch ei n Brunnenfcllachti denn wenn der Thurm einer 
eingefchlotTenen Befauung längeren Aufenthalt gewihren follle, mume er ja Waffer haben; aber gen.de 
aus einem folchen Brunnenfchachte war es wiederum leicht möglich . in verfchiedenen Höhen Ginge ab-
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zweigen zu laffen. Solche unlerirdifche Räume , felbft die Erdgerehoffe der Burglhtlrme, find mein ab 
~ Verlierst_ fagr nbertlchligt. l' rfprllnglich dienten jedenfalls die Erdgefcholre .als kellerartige Vorrathsriume, 
die für die eingefchloffeDen Vertheidiger von befonderer Wichtigkeit waren. Späler, ab die urrprüngliche 

Bedeutung diefer Thürme aufgehört hatte, mögen (Ie allerdings als Gel1ingniITe gedient haben. A. Sdulla 
lieht in den ErdgefeholTen auch .Schatzkammern. . In fU rnlichcn Schlöffern mag dies richtig fein ; der 
gewöhnliche deutfc:he Burgherr brauchte fUr feine Schitte kei nen Thunn. 

DAS I. Obergefchofs des Steinsberger Thurmes enth ielt den Eingang lind höher, als derfelbe liegend, 
eine kleine LiehtölTnung. Zwei heral15tretende Confolen unterh&!h und oberhalb des Eingnnges zeigen, 

dafs vor demfe\ben ein hölzerner Erker e rrichtet worden war, welcher es gen~mele , felb n gede.ckt, von 
oben herab den Feind, der fich unter dem Thore zu fehalren machte und elwa Leitern anlegen Wollte , 

init grofsen Steinen zu bewerfen , mit fiedendem Waffer oder Pech zu begiefsen, und welcher zudem in 
Friedenszeiten den Aufzug deckte, der %Um Thurme emporfUhrte. D as Gemach des I. Obergefchofres ift. 
rund und mit einem fcheit1'C'chlen Gewölbe bedeckt, das eine Oelrnung in der Mille hat , durch welche 

man lIuf einer Leiter In uas 11 . Obcrgefchofs gelangen konnte. In rp li terer Zeit wurde ein zweiter Zu. 
gang liergeAellt, als ein Wohnhaus in der Umfaffung der Burg errichtet worden war , das hoch über die 
Mauer eml,orragte und von welchem der Burgherr im Falle der Gefahr Cororl nl.ch dem Thurme ge. 
langen wollte, Die Verbindung wurde dureh eine hölzerne Drllcke hergeAelll, d ie wohl dauernd vorhlUlden 
w.ar, alJ.e r auch nfch %ernört werden konnle, wenn etwa der Feind es verfuchen wollte, nachdem e r ein_ 

mal in den Hof gekommen war, durel. das unbewehrte Wohnhaus in den Thunn zu gelangen. Es folgt 
nun e in Gefchofs mit einet Holtd«kr. und einer t intigen kleinen Lichtöffnung , dann ein niedriges Ge
fchofs , gleichfalls mit einer Hol~deeke ohne jede Lichtöffnung , aber mit einem Kamine, delTen Fla.mmen 
wohl den Raum genllgend erleuchteten und der wohl weniger dazu diente, den kleinen Raum zu erwärmen 
als die Nahrung der Eingefchlolrenen zu kochen, Waffer heifs 2U machen und Pech zu ' fchmeben, tni: 
denen mßn die Belagercr UberfehUttete. Da, darUber liegende, gleichfall, fenAerlofc Gemach in mit Stein_ 

platten gedeckt, in deren Miue wieder eine Oeffnung in , die fowohl etwas Licht gab, als auch geftattete, 

mit einer Leite r zur oberen J' l.atte lIU selangen, welche, elen acht Seiten des Thunnes entfprcchend, mit 
einem ZinnenkrallEe von acht Pfeilern (Windberg-en) und acht Fennern (Scharten) umgeben ifl. Man fagt, 
daf! ditfcr Zinnenkranz einer neueren Refia uflltlon angehört; jedenfalls .aber find die Confolen alt, welche 

unterhalb des Zinnenkranzes ILngebrachl find und darauf hiudeuten, dar. erkerartig-t.! Hob·Conftntctionen 

dort aufgefchlagen wurden. Solcher Confolen wa ren möglichenfalls vor der Reflauralion noch mehrere 
vorhanden , fo d.af! ein ringsum gehender, al15geladener Gang aufgefchlagen werden konnte. 

Ueber die Wichtigkeit folcher ausgeladener Gänge fur die Vertheidigung foll 
fofort gefprochen werden; ' doch wollten wir die Bet rachtung nicht an das gegen. 
wartige Beifpiel anknüpfen. Dagegen bietet uns die fteinerne Wehrplatte Gelegen_ 
heit, darauf aufmerkfam zu machen, dafs dort eine Wurfmafchine Aufftellung finden 
konnte, die geeignet war, einem nahenden Feind, der fjch vor der Burg feit fetzen 
wollte, durch herabgeworfene mächtige Steine oder fonftige GefcholTe wefentHch zu 
fchaden. Man wurrte folche Platten warrerdicht herzuftelleo. rodelTen zog man es 
doch ftets vor, die Platten nicht dauernd unbedeckt zu laffen. Man legte ein Dach 
darauf, welches mit der Stein-Conftruction nicht verbunden war und leicht abgenommen 
werden konnte, wenn eine regelrechte Belagerung der Burg vorauszufehen war. 
Dann auch fehlug man eril die Wurfmafchinen auf. Eine folche regelrechte Be. 
lagerung konnte nicht durch eine Uebcrrafchung gebracht werden. Ehe fie ein. 
treten konnte, hatte man immer Zeit, flch vorzubereiten. Was immer zu furchten 
war, war nur eine Ueberrumpelung 'durch einen feindlichen Nachbarn, de r in rafchem 
Sturme die Feite nehmen wollte; gegen einen folchen konnte die Wurfmafchine 
nicht helfen. Wohl abe r konnte der fortdauernde Einflufs der Witterung , welchen 
diefe in unferem Klima auch auf den heften Stein und die forgfaltigfie Confiruction 
ausübt. nicht unbemerkt bleiben. Defshalb zog man es vor , fu r gewöhnlich ein 
Schutzdach auf dem Thurme anzubringen. Wir dürfen uns diefes Schutzdach noch 
fu r das XII. Jahrhundert als einen recht proviforifchen Bau denken; denn man wuffie 
nicht , wie bald es weggenommen werden murrte. Ern fpäter, als man fah , dafs 
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die Wehrplatte doch recht feiten offen gebraucht wurde, gab man .. lieh diefcn 
Schutzdächern eine definitivere Form. 

Die Burg Landeck, die wir in F ig. 3 I (5. 71 ) dargeflellt haben, hat ihren Thurm 
in die Umfa(fung vor-
gefchoben, und zwar 
gerade an jene Stelle, 
welche von Natur 
aus die fchwäcb lle 
war, wohin alfa die 
Kunfl: alle Vertheidi. 
gungsmittel vereinigt 
hatte, an die Nord
feite . Wir geben 
diefen Theil der Burg 
in Fig. 96 grö(ser, 
a ls in Fig. 31 wie
der und fugen zu
gleich einen Grund· 
ri es und einen Durch
fchnitt bei (Fig. 94. 
u . 95 U8) , der uns 
erkennen läm, dars 
der Thurm kaum als 
eigentlicher Wohn
raum gedacht ift. Er 
di ent ausfchliefslich 
den augenblicklichen 
Zwecken der Ver
theidigung der meifl: 
zugänglichen Sei te 
und in zweiter Linie 
noch des Eingangs
thores. 

Er hlll im Ganzen 

drei Stockwerke . von 
denen das mittlere den 
Eingang enthält. Con
folen unter demfelben und 
Löcher 14') Uber demfeI
ben lilfen erkennen , dafs 
ein h öb;cmer Erker. ähn

lich wie bei Steinsberg, 
luch hier aufgefchlagen 
werden konnte. 1m Ucbri-
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gcn wir das Innere des Thurmcs aurscr Verbindung mit den anderen B~(enigllngcl1 1,'.0). Treppen find 
nicht vorhandcn; es muA'ten al fo auch hier Oeffnungell im Fnfsbodcn l.wifchcn dem Gehälke h indurch 

B!) R,tollflruetiotIJ-vcrruch n"eh den Aufnahmen YOn Nn~/tf,. und .,. <. .... .+""/.111. ( V~r~! . l'ursnote 12, S. ,c.) 
1091 Sind dier. Clw& blor, Lich,ölfnuni:cn ~ 
I ~) Eine Oc:A'nllni: ein n.u. 

UJ . 
' I'h",,,, 

Ikr SIl'g 
l.:IInd~ ck. 
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mittels Strickleite r den Weg in das Erdcefchofs und auf G'l'\\'öhnlichcr Lei te r den Anfflieg In das ol.lcrc 
Gefchofs und \'on d3. auf d ie \\'ehrplatte ermöglichen. Der Thurm WH urnniudbar all die t-lauer :"111' 

gcrchoben ; er greirt noch ei ll wenig ill d iefellle ein, fo d:"lfs diefe I!inl! \'ernär\;u"C ,!es unteren T llllrll1 ' 
CefcholTcs billlete und ihr Wehrgnllg unmittelbar 3.n <ler Aufscnfcile des Thurmcs hinl:ing. Die M:\Ucr 
hat te auf diefer Seite nocl, eine nietl ri{;"e \'o rmRuer; es fiR nden .1lfo , :,b{;"efehen \"on der An rseullwucr ,l l'S 
Zwingers, 1" 'ei Reihen Vertheidiger 3.111 Fnfse des Tln1Tmes, die drilte nur der \\"chrplattc c\c ITclhell . Wir 

kannen uns die Vertlll~idig\lnc diefer l\Inuern nur durch nusgeln,lene höherne Wchr{;":inG"c denken \lml 
hahen defshalh keinen Ant'bnd genommen, fo1che anf UI,feren Abbilllullgcll zLir Darfiell uug xu b rinGl"I. Ik r 
Thurm in ill g:uuer Höhe erhalten, al fo noch die AnJAGc .le5 Zinnenkratl2("S ~\L erkennen ; wie .I iefe 
höberne \\'ehre befefiigt war , in IIlkrd ings nicht erli thtlic1l . Es ,~!ire denkb.1T, daf;; f,e wie in Fil:" ' 94 

angelegt war und dafs die I..ö:her fp!iter befeiligt find. Aber Qhne eine fQlehe war es hd der nicke, 
welche die Zinnen,ContlruetiQn hi.hen mufs, IfoInl unmöglich, VQn Qbcu den F ufs der Mauern Oller die unteren 
\Vehrgänge zu hehcrrfchen, wihrend doch möglithenfalls die Vtrthcidigung fortgefelll werdt'u muIT,e , wellll 
:lueh der Feind fich bereits der unIeren \Verke bemSchtigt haUe .. Selbtl die Annäherung an ,Iie lm.ertn 

\ Vcrkc kQ.mt<! nicht \·erhindcrl werden, wenn (ler Zwinger einmlll, was ja d(l(:h gerade hier kidl t mÖl:lich 
WIIr , im ßcfilze des Feinde! f,eh hcfam1. \\·ir hnben in f ig. 94 di!: !)~hlursl inicn \'on I uml 11 ge7.cit,:hnel, 
wenn ArmbrllfifchUt~cn (I'QU B(lG.., nfchlll~en konntc Il ~tllrlich , ftuf' er bei III, Caf keine Rede fein ) fo dicht 
als mijglich an den Fufs .Ier Mauer trdre ll woll ten. Hatte der Feind , W.1S bei du geringen Ucf:ltlllll;; lind 

der Langfamkeit. mit welcher <las Spannen und ßere itrichlen der Armhrufi gefchah, Ic it ht mUl:lich war. 
d ic:fe Linien bberfehriuen, fQ kQnnte er am Fllfse der Mnuer machen , was er \\'ullle; kein Verlhe;.ligcr 

konnte ihm ttwas anhaben , wenn nitht ausgeladene Galerien I'urhanden waren, ' ·un dene" ltilS er ,lirect 
vo n oben gelfl.lITen werden kQnnte. Olme fulthe ansl .. lendc Calerkn war nUr <ler T hurln , wenu die !\lauer 
erniegen war , in gröf~erer Gefahr , weil leichttr erfieigllar, nls wenn er (,<:In1. frei gefia",le!) hälle, Wir 
mUffen alfo annehmell . dnfs eine fQlclle hier \'orhaniltn War. Sollle elwa hier, wie ,,1I<!nt haihen, wo Uni 

jedes Anzeithen einer doch fo nOlhwl'ndigen CQnllrutl ion fthh , der lLu5{;"eb.dClle Wehrgnuf: ",In Bt,)ek. 
werk höher, uher dtn Zinncn fl th hefnuden 1U\(1 mi t dem D.1Chc in Vcrhi,,,lu IIg get'l.andcn h:,bclI, wic ,la 
und dort Erker 1&1) 1 So haben wi r al ru im Gegenfal1.c zn Fil,; . 3 1 \lml Fil,;. 94 .liefen \\"c!l rJ;anl: in Fif:". 90 

um eiu Stockwerk höher, als gnnz oberhalb der Zinnen liegend, !{e~eichl1tt, 

\.\fas die Kreu7.fahrerbautcl1 uns in edler Linie Bcachtenswerthcs b rachten, da,; 
j(t die umfangreiche Verwendung der ArmbrufHchülzcll zur Vcrtheid igung, welche eine 
andere Conllructiol1 dc r Zinnen mit fich brachte. Wir haben in Art. 29 u, 80 (5. 29 
u ,97) von Stadt und Schlofs Giblet gefprochen, deren ßefefl igung von den Kreuzfahrern 
errichtet worden war. V'lir haben auch gefagt , dafs diefelben im Jahre I 189 den 
Mohammedancrn übc rlaß'en werden muffte; wir haben IlUIl kcinen Gru nd an zu llchmen, 
dafs dicfe wefcntlic1lC Veränderu ngen vorgenommen, da (Ie im Gcgcnthcilc dic Hurg
zedl:ört haben. Möglichenfalls find einzelne Veränderungen im XIJI. Jahrhundcrt vor· 
genommen worden. 'vVir können defshaJ b trotz vere inzclt vorkommender Spi tzbog-ell, 
in denen wir möglichenfalls theilweife Hf) Umgd1:a1tu ngen des XIII. Jahr hundertes 
fehen können, die(en Thurm als ein Werk der zweiten Hiilfte des XII . :ln fchc l1 . \ ,Vir 
geben auf Grund der von Rt":J' veröffent lichten Aufnahmcn in Fig, 97 bi s 99 UI) d ie 
heiden Grundrifre und dcn Längendurchfchnitt diefes Thurmcs, Der glciche Mafsllab 
mit den übrigen Grundri«en und Durchfchnitten lä«t (ofort erkennen. dafs cr den 
deutfehen an Grundri(sausdehnullg weit überlegen ifi , an Höhe aber kaum g leich 
kommt, Natürlich war im Orient der Thurm eben ein Verthcidigullgswerk, das durch 
eine entfprechende Befatzung gehalten werden konnte. D iefe geIlalteie einen Um, 
fang, welchen ein deutfcher Burgherr nicht mit feinen Mannen hätte bcfetzcn können . 
Mufften doch auf der oberen Wehrplatte allei n ungef:ihr 40 Manll Zllr einfachCIl 
Befetzung der Scharten und, bei der Langfamkcit in der Mani pubtion dcr Armbnlfl: , 

1~ ll Ver~l. K~p . • , . 
1~2) so in dem Fennet deI l. Obc'l:dcbofih in ~'iJ:". 97, das "'0111 \lrilln, naHc lt auch nut ~illc SchUlt . ·ie .I ;" ,bncbe~ 

t\chcndc war. 
1~3) N3ch: Rn, J , a . 0. , S. " 9 11 , no. 
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wenn ein cntfprechcllder Pfe il regen erhalten werden fo llte, en tfprcchender '""echrcl 
vorhanden fe in, Co dars 7.U jeder SchOHte mindcfl:cns zwei Mann vorhanden fein 
muffien. Rechnen wir dazu die zu Handreichungen nötbigc Mannfchaft, die un ter
geordneten Cornmandirenden, rechnen wir, dars Verlufte gleich von vorn herein in 
Berückfichtigung gezogen werden mufften, (0 dürfen wir ei ne Bcfatzu ng von 100 l'dan ll 
für diefen TllUrm gewifs nicht als zu hoch geg riffen an fehen. Wir werden uns dan n 
nicht wundern , dars das untere Gefchofs etwa beim Gewölbeanfang eine Reihe Löcher 
zeig t, die darauf hindeuten, dars dort noch ein Boden war ; denn wenn wir bedenken, 
dars, auch ganz caferncnmMsig unte rgebracht, ca. roo j\rlan n dauernden Aufcnth31t 
im Thurme hatten, fo gönnen wir ihnen gern zum Auffchlage n des Nacht lagers, da 
doch gerade im Orient das Schlafen auf der Wehrplatte feine Bedenken hatte, drei 
e ig ene Stockwerke, von denen eines durch den erw~i1mten Fufsboden, der, ni cht zu r 
urfprüng li chen Conflruction gehörig, fpäter da7.wifchell gelegt wurdc, hcrgefl:ellt ill. 
Man wählte gerade das untere Gefchofs, da dic fes H.ir die Vertheidigung, weil von 
der Ring mauer umgeben , die geringfte Bedeutung hattc; d enn es befindet lie h in 
diefem E rdgefchoffe nur eben an der Oftfeite ein Schlitz, durch welchen etwa, wen n 
die UmfafTungsmauer genommen war, ein e in ziger an der Ollfeite befindlicher Feind 
get roffen werden konnte, der gerade mitten auf der Mauerkrone fich aufhaltcn wol ltc. 

Der Thurm ift nicht , wie die deUlfchen, ein letz ter RllekzuRSpltnkt; er in auch kein Wohnthurm. 
wi·(.' die fran~öfi(chen; er ift eine Cafeme. Er haue im Unlergefcho Cs Ceine Cinerne, in tIer das WOllTer 
fieh fammeh e. das ringsherum in Fels und E rde enthalten war oder danuf niederfiel. Ab Cllfenle mulTle 
der Thurm VO ll ebener Erde IlUS l.lIl;linglich fein und !li recte: Verb indung mit dem Plateau des Hufe.s 

haben . Wenn fieh ein Feind an der ThUr zei~e , war MannCehaft genug "orhauden, ihn zurUekwwcifen; 
fie jß. daher aufser ihren fehweren Flugein nur mit einem Fallganer "erfe hen ; eine Zughrücke hiiue d .. en fo 

die eigene M.annfe haft, we1ehe fr ei "erkehren muffle, wenn fie gefehlofrtn war, vcrh inderl, wie . Ien Feind. 

D.aher kein Grabtn, keine 13rllek l! vor der Thür. Sie waren um fo Uberflllffigrf, als man j:!:erml e in S)' rieu, 

wenn eine Burg im Gamen nicht mehr haltbar war , es nicht auf einen Stu rm aukornmen liefs, fomlnn 
fieh unler möglich l1 gUn fUgen Bedingungen ergab. Man rechnete aUo gor nicht darauf , dars ein Car zu 

ha rler Kampf um d ie ThUr entnehen wfirde; man I;ing mit der Sicheruu &, nichl fo weil, .br~ fie tkn 

eigenen Bewegungen häHe hinderl ich fein können. So wa r es auch nöthig, daf5 d ie eigene " I ßlmrd~, Ct 

(0 ra(eh, wie möglich. vom HoCe aus nach oben gelangen konnte: deCshnlb in der ZuCa1l1:" 1.n tier in der 
Mauerß.ärke liegenden Trep pe unmittelbar in der Thurlaibung anj;chl'lLeht. Ve r Au~g:mg im I. Ob~r' 

s:efchofs ifi erll in der l.weiten Nifche der Nordwand , der Aufgang zur WchrplnllC wieder in tlcr Weo.· 
niCehe. Während d ie SudCeite drei Ni fehe n mit Schiefsfeh~rten llat, genUglcn nuf .ler Nordfcile zwei, 
einlnal weil Rufstn ein T hurm gegenOuerL1g, dann weil der Trcppemlll fga ng durchbrochcn wordl'n wäre, 
wenn man zwife h<:n die beiden Nifchen no<:h eine dritte gereut hätte. 

D er intere(fll.ntefle Theil i/l die Wehrplaue. wo uni er (ler gewöhnlichen Zinnen·Confiruction, die 

{fir BogenCchOtzen eben fo diente, wie fü r Sleinwerfer , noch eine Reihe NifchClI mit Sc:hl itu,n nngehracllt 
iIl , welche (Or ArmbrufifchUlltn bellimmt war. D4 der T hurm nur tben der Gcfannntvtrtheidigung tles 
Scblorres dienen (ollte, fo wa r ein allsgeladener \Vehrgang. der dcn dgcncn .-ur, gdcllluu hlille , IIher. 

flUftig, und fo blieb, da das dortige Klima kein Dach ve rl~ngle , die Wehrlliaue, auf welcher Ulehrere 

\Vurfma fchinen fiehen koonlcn, ohne Schutzdach. 

Ein Beifpiel e ines grofsen Wohnthurmes g iebt der DOlljon der normann ifchen 
Burg zu Arques bei Dieppe, der auf den Gefammtanlichten der Burg in F ig. 16 lL. 17 
(5 . 55 u. 56) erfichtlich wird und von dem wir in F ig. 100 bis 103 l~~) die Gru ndrilTe 
der vier Stockwerke wiedergeben. Die Darflellung in gleichem Mafsllabe läfft das 
Gröfsenverhältnifs gegen den Thurm von Steinsberg , fo wie gege n den Cafcrncn· 
thurm von Giblet fofo rt erkennen. 

Zunächfi fäll! Ruf, dafs auch hier nicht der gleiche Werth nur die Unzug:inc:lichkeit gelegt in, wie 
bei den deulfehen BurglhUrmcn , mit der man bei dauernder Bewohnuns: nich t h iiue auskommen können. 

I~ I) Nach : \' IGLL K'I'.La·Due, n. 11. 0., Ud .•• S. 3J' 
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Der !JOIIj" 1l fleht alll flldlichell EUlle tier lJure: \lllllütteJb"r \.lciln T hurlße 1/ ( Flg, 10 1), aus \\ e\chelll über 

die ßrilckc . / hinweg der in Arl, 53 (5, 5» er"ähme :\U~l>'Ull> nach dc r Schillcht fUhn, den wir a ls eine 

I\ u~{all· Qtlcr FluchtpfQrte an7,u{ehcn haben uml tIer gal1Z UI1 Ikrcicl,c dC'5 T hurlllej lag, noeh bewacht 

durch eineIl Pollen illl :;j tU1Jchen C, Bei.ll "~r ein in den Felren gehaucncr Aus;:ang nach dcm Burg. 

J.:"r,lhCII und .Ielu ll ntc r irdifchcll, para1lel mit demf<:!l,en bufcndcn ea nst:', Bei I. ifl e in fpäter 1,,:: rgeflc1!tc r 

Eingang, Die heiden Riiunle 1,U ehener E rdc J \\'Mcn llfrpriil1J;lich nich t "VII :l.l1f,cl1 zl1g:'"l;:lieh, Bei A" 

in cin Brunnen, \\'a5 die ,\l1 lage fo complicirt madll. il\ (Ie r rmfland, ,bb man in 1.:eillC111 der d re i Ge· 

fchoffe, felbfl IIn Il.Qix" r· 

!:cfehof3 nich t, ,'011 ci"eUl 

dtT nebel, ei"a"der ge· 
lel:enc-n lIau!ltr:illlllC i' l 

den amieren gclangcn 

1.01lntC; e§ m\llTten alfo 

lwei Trcl']1en~nla/.:e" Ce· 
rn"cht wc rden , Bei J) ifl 

ciner (leT Eink!i nkc ZllIn 

11. Ohnl;cfeh, ,(s , ,..<lhin 

<I;';,' Treppe I : IUhrt ; um 

nach J" ~u cela ngen, 
muffte man ."IU I..vch im 

Huden '·Ull 7"" hCl1l1llCll, 

wohin .Hc Trcppe E \'O!ll 

Erugefchofs aUi fUhrte, 

ll< ul "Oll J" Aie!: m~n erfl 

",i('tler in .Ien .1arunlu 

1::':: legel1" " 1"111111 T 1111 11 , 
Ohergefehofs 1.0111111' '' 1\1 

heiden Seilen .kr Trepp<" 
I:~ bei f,; e inc hiur.::ichende 

Zahl \'eTlhei,JiCer Ad,en , 

welche einen Fo:irul, der 

'{JU /J ei n/.:cflruu:;:en war, 

I on ohen hcwNfcn I;onn· 

ten, unu \1he r ,11' 111 ober· 

neu Thd le der 'J'rcIlpe hel 

X WAren noch Gur~löcher 
il11 Boden, dureh welche 
lic,lell't...-s W affe r ,mf d ie 

Feiude gegoITen wenlen 

konnte" Es {jlhrte aber 
auch 110ch CIllC ~"'eitc 

Treppe ,'on p"f~e u Ubcr F 

(lurch G' auf ci"e \\'endel· 
treppe I, ,"on <liefer unter 
},' \\'e~ nach eine r in 

tier Wand befindl ic he n 

T reppe, wcl che hei S im 

11 , Obergefchufs mUndet ; 

ei'le andere Trellpe .\' 
fUhrt ,'On l ief unten durch 

den Thurm IJ 111111 "on da 
.lur<.:!1 I' in den Raum J' 
.lc~ I, OllergcfchoITes , in 

dcll"el1 Ecke bei 0 eint;' 

\\' ~ndeltreppe angelegt il\ , 
,tur.:h ,tie m:m ebcnfalls 

Fig, l Ot. 

TI 

Doujolt der 



nach dem Raume J'" im 11. Obers:erchof~ gelangte. Eiue andere TreplH! Ibnd bei T mit dcr darllll!cr 
befindlichen in " l'!rbi lll]lIl1g , fo lbfs lI\~ n ~lIcli durch I" "on 7'" über /1,1 abwii rl! komillen konmc, 

Das oberne Gefehofs, ",dehe. <, in o;- n e inzi!;"cn Saal X llallc, in ß,inzll ch 7.c rfiOr\. rillllrl -lt/}lft" 

und ,'or ihm j)(vilk haben da lfelbe nach Zeichnllngen " on 1708 reconßnlirl. [)It'f~'s SlfJckwcrk \IM IIl1r 
d urch die Wendeltreppe bei 0 "0 111 l~ allin e / - ,'0111 rr . Oher{ldchofs all ~ wg:inglidl; man gclaul;lc in deli 

Vorfanl l' und "011 der anderen Seile tler Treppc anf deu Wehrgang I, Von l" mim .. ol .. r \\' ''1: 111 de li 
grofsen Saal X , der mit einem Kalilinc I und einem B:lckofell h "cdehen ", n T , ])urch <Iie 'l' h (lrvrrllllll~ l'n b 

Fig, 102. 
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findet, die aber theilweife durch grofse Fenner fchon von Weitem anzeigen, dafs 
der Befitzer fich ficher genug flihlte und mehr auf feine und feiner Mannen Kraft, 
als auf befondere Vertheidigungsmafsregeln rechnete. Die letzteren beftanden vor. 
zugsweife in Gängen im Inneren der Mauern, die, durch Thüren mit den Sälen ver. 
bunden, nach aufsen mit vielen Schiersfeharten verfehen waren. Durch letztere drang 
Licht in genügender Menge ein, auch wo man grofse Fenner noch vermieden hatte. 
Die Räume find mit einander in angenehmer Verbindung, die nicht blofs auf Um. 
wegen möglich Hl:, wie in Arques. 

Es ift aber doch klar, dafs eigentlich fur die Behaglichkeit des Wohnens mit 
folchen Thürmen wenig gewonnen war, trotz ihrer beträchtlichen Gröfse; denn wenn im 
Schloffe Steinsberg 10 bis 12 Mann den Thurm halten konnten, fo gut er überhaupt 
haltbar war, und derfelbe noch nicht einmal verloren gegeben werden murrte, wenn 
durch Verlufte die Zahl noch reducirt wurde, fo waren in Arques und in einem 
Thurme, wie zu Dover und Rochefter, wohl 100 Mann nöthig, wenn er wirklich an 
allen Stellen ringsum befetzt und vertheidigt werden follte. Diere durften aber 
nicht erft im Augenblicke der Gefahr hereingezogen werden; der Burgherr muffie 
alfo felMl: in Friedenszeiten fe ine Wohnung mit ihnen theilen. 

Die wenigen deutfehen Wohnthürme find defshalb auch wefentlich kleiner' an. 
gelegt, als diefe normanni fchen, fo jener des Trifels, von welchem wir, unter Hin. 
weis auf das Bild der Burg Fig. 37 (5. 77) hier einen Durchfchnitt und ·3 Grundri(fe 
in Fig. 104 bis J07 166) wiedergeben. 

Diefer Thurm hat, wohl durch die Lage bedingt. im Erdgefchofs nic:ht blofs tinen Zugang, fondern 
auch diefem {:'t{:'enUber einen Au~gang durch ein anderes Gebäude nach dem Hofe. Du Erd{:'efchofs be
fi cht aus zwei gewölbten Räumen, die nach lufsen mit kleinen Fenftern verfehen lind; aus dewfelben 

fUhren zwei in der inneren Mauer angelegte Treppen zum I. Obergefchofs empor; die eiDe nimmt ihren 
Ausgang gerade fo aus der Laibung der Ein{:'lngsthUf, wie d ies im Schlo rsthurme zu Giblei der Fall in. 
von welchem wir foehen gehandelt haben , ro dars eine ~wirre Verwandtfchaft mit den orienll.lirchen 
Bauten nicht Z1l leugnen ia. Eine rolche liegt auch in der geringen Höhenlusdehnung : denn wenn auch 

auf unferer Gefammtanlicht (Fig. 37) dt'r Thunn durch dt'n Unterbau , welcher docll eigentlich nur eine 
Verkleidung des Fel(cns in, noch nattlich erfcheint, fo hat er doch fo ~icmlich die geringfte Höbe unter 
den dentfchen BUTl:thUrmen. 

Ueber dem Erdgefchofs befindet flch ein Obergcfchofs, das aus einer reich oonfiruirten Capelle in 
ziemlich entwickdten Bauformen befteht, deren Altarraum als Chörchen ausgebaut in, und einem Vorraume 
mit einem Kamin. Diefer Vorraum war mit dem Nathbargebäude durch eine ThUr verbunden. Eben fo 
befand lieh auch im Oberge(cho(s in einem hUbfchen gewölbten kleinen Saale eine Verbindung mit dem 
Dachboden des Palll$. Der Thurm ifi. a1fo in allen GercholTen fthon zum Wohnhaure hinzugerogen. 

Der Zinnenkranz fehl! zwar hellte; doch I!i.ITl lieh das ehemalige Vorhandenrein über dem ausgeladenen 
Geflm(e noch fell. fiell t'n . Man kann, wie eine eingehende Betrachtung ergiebt, diefen Thurrn k&um mehr 

mit den eigentl ichen BurgthUrmen in Verbindung bringen; er hat von ihnen nichts mehr , als die obere 
Wehrplalte, und ifi im Uebrigen nichts, als ein Wohnhaus, das durch eben diefe Wehrplatte und ihren 

Zinnenkranz in den Stand gefettt in, fith einen kurzen Augenblick eines anfitlrmcnden Feindes zu erwehren. 
alfo ein fenes fuuI. FUr die Vertheidigung der Gerammtourg war er eisentlich nur {Ur die Oftfeite 
von Bedeutung und kann als letzte Zuflucht auch nicht angefehen werden. Duu war jeder der liufseren 
ThUrme, insbclondere der lurserhalb gelegene Brunnenthurm , troUdem er niedriger (land, weit tauglicher. 

Ganz verwandt mit dem Thurme des Trifels jn jener, welcher, ebenfall$ der' 
Hauptrache nach noch wohl erhalten, auf dem Schlaffe zu Friefach fieht, der in 
Fig. 44 (S. 87) die Mitte des Bildes einnimmt. Wir geben hier in Fig. 108 u. 109 
zwei Durchfchnitte derrelben. 

IU) Na~'b.: NA.It •• , , . Die Buretn der rhcinirchen Pf31t. Straf.bur, .887. BI. 2. 
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Enlgercbor, . I. Obergdchor,. 11. Obergerchor.. 

Thurm der Burg Trifels In). 

Er hat zu untern drei Cdchoffe, 
die als Vorralhsräume dienten , dar

Uber in einem hohen Cc(cholfe l' il1(, 

habre],e Cnpel1c, ~\I obern ('incll 

Wohnf.al mit 1\. . .1 l11 in. Der \\'uhn· 
{aal hat grofsc fenner; auch die 
Capclle h:tl Fenner \"011 folcher 
G rÖf~c . do.rs 111.111, wenn fic ('rniegen 
waren. leicht <lurch fie elmlri n{;cn 
konnte. Die t.fauern haben nicht 
mehr jene Dicke, wie bei deli dgclll. 

lichen llurgtl1ilrmcn: in mehreren 

Stockwerken war eine Verbindung 
mit dem W ohnhnufc hcrg<,flcllL: 

eine T reppe war b equem zu!;!iinglich 

angelegt, der gall1;c ThuTm alfo auch 
hier , wie beim Trifc1s, nur ein 'J'heil 
des unb('wehrlCIl Wohngeh!iudcs 

felbl\, alle rdinb>1i wie bei m Trif .. ls 
mit ei ner tinnenumgebenen Wehr· 
platte verrehen , nuf der IIch ein 
holle~ Dach e rhol.>. Da der " ·olm· 
faal nicht gewölbt in, Co <lachte 
man ..... ohl bei Errichtung ues Thur

lUes kaum mehr da rnn. llaCs lIas 
Dach je follte abgenommen werden. 

Wir übcrlaITcn es den geehrten 

Ldcrn, lieh fe lhf\. einen nu%"e· 
ladenen Wehrgang entweuer um .He 

Zinllen oder Ilber denreIben um den 
Daehrand zu Fig. 109 hintu~udenken. 

D er T hurm war , wie erlicht· 
lieh, " icht mehr (en genug, um als 
letzter ZufluchLSort 1.U dienen: Cu 
wenig als jener auf ,{em Trifels hiille 
er auch nur auf kune Zeit eine 1Je. 
lagerung auszuhalten ,·ermncht. lI"ie 
man zur Zeit fei ner Erbauung im 
Schluffe des XII. oder . 'iel lei .. hl auch 
ern Deginn des XIII, Jahrhunder tes 

fie ins 'Verk fehte. Er wü rde rafch 

~u Fall gebracht wordcn Cein: abcr 
gegen eine augenblickliche lieber· 

rumpe\ung, (elbn gegen einen eller· 
gifchen Sturm WU f er doch wolll 
zu vertheidigell und hatte dcCshalh 
recht groCsen Werth rur die Ver . 
theid igllng des Einganges zlIm Palas 
und des inneren Sehlof5hofes. Wellll 
vor diefem Eingange fieh ein Graben 
mit einer ZlIgbrUcke befand uud ein 

annürmender Feind dicht an der 
nördlichen Langmauer des Thurmes 
entlang etwas fieil au(wnrts gegen 

das T hor nUnnen muffie, fo konnte 

er \·011 der \Yehrplatte aus geradezu 



Fig. TOS. Fig. 109. 

\ Thurm des Schtoffes zu Friefach. _ 1/250 n. Gr. 



verllichtet werden; felbn die Schliue, welche die unteren Gcfchoffc des Thurllle5 erhellen , konnten, durch 
SchUtzen oder Speertrilger bdet2t, dem Angreifer Schwieril,lkeiten bereiten. Wenn die )!annfchaft des 
Thunnes nur annähernd ihre Schul<ligkeit that, 10 konnte jeder Angriff auf da!; neben demfelbcll gelegene 
Tbor zurtlckgewiefen werden. Aber auch fUr die Gefammtvertheidii:ung der Burg hatte der Thurm , glt'ich 
jellern des Trift'!s , allel) den \\'crtb, dafs Schlitzen auf fei ner Webrplnue und nuf den Hurtiticn , \\'cn ll 
foh:be aufge fchJagen waren, bei der hohen Lage, da fie abwära fehoffen, Armbruft und lJogcIlll fcile, 
fdbft \Vurffpeere und Steine, mit l iemlicher Sicherheit nach heiden Langfeiten der Burg llin auf den 
~DrUckenden Feind werfen konnten, auch wenn deffen aufwärts (:C.iehtele GereholTe vollkommen wirkungs. 
101 bleiben mufften, (dbft wenn die Schlitun ungedeckt an den gröfsert'n Fcnfiem des Thurmcs fianden. 
Dafs man aber diefen L'mf\and erklnnl hllte uml mit Verni lldnifs fich 1U NulLen machte . geht ,1al1l.u, 
hervor, dafs an der SUdfeite des Thurmes mit dem CapelIenboden eben noch ein Wehrgang angcfclr.t 
wurde, von welchem aus ein Feind , der im Thale unten vor dem SI.duhore fiand, auf du wirkfnmne 
beworfen werden konnte. Es iß alfo diefer Thurm in der That ein feh r renes HallS. 

Noch fd darauf bingewiefen. dars im nnterßen Gefchoffc fich ein in den Felfe'l gehauener Schacht 
befindet , der noch nicht unte rflIcht in, alro möglichenfalh ein Brunnen fein kann. Jndcffen rcheint uns 
dies defshalu wenig wahrCcheinlich, weil jn docll der Thurm nls fe iler Rlickzugsort, in welchem lich eine 
Befat~ung llallen kon nte, nicht gedacht ift. \Vir vermuthen , dafs es ein Fluchtweg in. dureh welchen 
d ie Bewohoer entweichen konnten, wcnn fie nicht im SI:\nde waren, einem Ueoerfall e ~IL wi<1erfielu,n. 

'Wir fehen fo, dafs einerfeits du rch die Palas-Anlagen, andererfeits du rch die 
weniger fef!e GeO:altung des Burgthurmes die Wohnlichkeit in den Burgen ver
g röfsert, aber die WiderO:nndsf.ihigkeit gegen eine regelmäfsige Belagerung gemindert 
ifi, dafs alfo das feite Haus eben nur gegen eine plötzliche Ueberrumpelung oder einen 
rafch entwickelten Sturm Schutz bieten follte. Wir fin den einen ähnlichen Ent
wickelungsgang auch bei einer Reihe fl:äd!ifcher Gebällde. Sowohl in Italien, als 
in DeutCchland wa ren in den Strafsen eier Städte förmliche Burgen errichtet. Die. 
feIben Thürme, die wir als Burgthürme finden, nur meifi: etwas höher , woh l auch 
wegen der befchränkten Gru ndverhältniffe in kleineren Gnmdrifsmafsen angelegt, 
finden wir im XI. und XlI. Jahrhundert auch in Städten, eben fo weh rhaft und 
eben fo fef! gegen eine Belagerung, und wen n auch die Mehrzahl dicfer Th ii rme 
längft verfchwunden oder umgebaut ifl:, Co bieten doch italicni fche Städte , wic 
Bologna, noch Beifpiele genug, und Cclbfl: in Nürnbcrg ifl: am Eingange der T etr.el· 
gaffe von der Therdienfl:rafse (ehemals DillinggaO"e) her ein (olehcr Thurm noch 
erhalten, der nicht etwa einer der früheren Stadtumfaffungen als Mauerthurm gedient 
haben kann, wenn fchon wahrfcheinlich einmal die StadtußlwaJluug gerade dort 
vorüberging, weil niemals ein Stadtmauerth urm ein ähnliches Höhenvcrhältnifs hatte. 

Theilweife flehen die fe Thiirme ganz rur {ieh all ein , höchfl:ens von einer l'vIauer 
umfafft . ähnlich wie die MOlm, und es mögen auch die oben dargefl:elltcn Alolm 
von Rüdesheim nichts Anderes gewefen fein, als eben folche in der Stadt errichtcte 
Burgen, deren ja Riidesheim noch mehrere hatte . T heilweife !lehen {ie mit anderen 
Gebäuden in Verbindung, die ehemals mehr oder weniger fell waren, Ober-Italie n 
bietet auch folcher Gebäude noch manche. Insbefondere war in jeder älteren Stadt 
das Rathhaus eine folche Burg mit einem Thurmc. Die bifchöflichen Paläfie, 
Canonicats-Häufer, Zunfthäu fer, die Häufer der reicheren Gefchlechter lind viele 
andere waren folehe Burgen. 

Im XI. Jahrhundert hatten aueh diefe T hürme ihren Eingang in der Höhe, 
von einem Hofe aus, wo er vorhanden wari {ie hatten nur kleine Schlitze tur Be. 
leuchtung und obel1 ihre Wehrplatte. Die Höfe waren von Mauern mit Zinnen und 
Wehrgängen umgeben, und wo Gebäude über fie hervorCahen, waren auch diefe 
nach der Strafse fenfl:erlos, oben mit Zinnen und '"Vehrplatte verfehen. Noch mehr 
aber, als auf der einfamen Burg trat in der Stadt das Hedli rfnifs zurück, {ieh gegen 

Thil nne 
;. 

S!ld ICD. 
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Ni~dcrbnrll 

'" lI."t.kshcin •. 

eine fö rmliche, länger d:tuernd c Be lagerung zu fchiJlzen, noch mehl' jenes in den 
Vordergrund, ang-eneh l11 e wohn liche Räume zu ha be n. 

Die Z:thl neu e rrichteter Burgthiirme in den S t:idten in von der zweiten H älfte 
des X II. Jahrhu nd ertes an recht geri ng. In Italien fehen wir, dafs mit dem Schluffe 
de!i Xil. Jahrhundertes eine grofse Za hl der burgarti ge n Rathhäufer li nd fonIligen 
Gebäude jene zierlichen, auf dünnen Säulchen ruhend en Bogenfenficrrcihcll erha lten, 
die fü r die letzten Jahre des X II . und de n 13cginll cle:; XIII. J ahrhundertes charak_ 
tcri lli fc h fi nd. 1m Ucbrigen behalten d ie Hiillfe r a ber a11 dell Vcrthcidigungsappa rat, 
der fie gegen einen Uebcrfall (cblitzen k"n n. Atlch in DClItfchland war das V er_ 
hiiltnifs gan z :Umlich. Rcgcllsburg hat noch in feinen S l rafsen eine ziemliche AII
z;1h l von T hi.i rmen nehen, die urfprling lich nic ht;;, :11:; Privatfefl:ungen gewcfe n fein 
kön nen, eben fo feO: und fe nO:erlos, wie (olche überhaupt w;\ren. A ber mit dem 

X II I. Jah rhundert Wa ren fie als Fe!hlllgell überf1iiffig-, und, auf eillillal oder ;\uf 
mehrere i\'b lc vcrthe ilt , erh ielten fle in ihrer S tra (scnfront ein g ro fscs Fenner iJber 
dem :lndc rcll ; nur II ntcn blicbc n fie undurchbrochen ; denll man wollte doch n icht . 
dafs jeder \ '011 der S trafse aus in das HallS oder den Thurm einOeigen konnh:. Auch 
möge n ih re \\"chrpla ttell un d Zinnen, Erker und I-lmlitic n noch lange, wohl bi s zum 

Scll\ ufTc des l\Iitte la ltcrs, in weh rhaftem Zufb.ndc erhalten worden fei n. 

Eine UmgeOaltu ll g in folchclll Sinn e erfuhr auch etwa ti m den Sch illfs des 
X II. , vielleicht rogar ern im Beginne des XIIJ. Jah rhull(lcrles di e 1\iederburg zu 
Riideshei m U7) , eine der :ilteren 1Il01ltIlnent;1\ gcb;\tll cn /lfotm , die wir in Art. 48 

(5. 48) bcfprochell haben . 
\\" il! dort I!T\\'5hnl wurde, wAr fie udprU nglieh \"0111 \\·affe r de;; Rheins utnlloITcu, hd\a'ul aus eiuer 

nielli fehr hohen, ann5hernu rechteckigen MllUer l1Iil einem ThtLTIIle in d er einen Ecke und dtrn Eing:!.!!;c 

nehen .l cmfcl1~n. In nn(ereUl, in I-'ig. ! ! 3 wiedergcgebeneu P lane ifl <liefer Ei ag<lll!; mit 1'1 l)c~eiellrl("I , 

.I.., r 'I'h unn "d! .1/. Da !luch d~~ Tho r C "och (ehr nh l,U fdn fd'cillt , fu dUrfte .bs kleiuc I lofchen B 
ehellfnlls udprllnglich ,·orhalldell ~ewercn fdn u ' \l1 feine M:ulCru wohl dil! glekhe lI () h.., gehabt haben, 

wie die ccfamllll.., l:m(:lrrU'lgslII~ue r, alfo Imum d ie Ilälf!c der jct ligen. .-/. v. C(ln",,/al nimmt :tll. ,b.fs ;'In 
tie r entgegengefel1.ICn J ~:cke, hei 11, die fehon I:lngc durch Nlc,lc r lcgt:1I 

Ik"S .tOri befindlichen Gebiudes gci.lrr"et in . ein 5hnlicher Thurlll ~~- "h' 1 10. 

naUllen, wie .1/. was ,,·ir nlllU rlich nieht heflreiten ]"unnell, aber auch 

niehl gerade rU r unbe(ling! Ilolhwcndig hallen, da .1/ auel, allein ' ·\lr· 

halll lcn gewcfcn fcin kllu" \lnd die Stelluu;; 1111 <lid." t::ckc tluro;h .lell 
Schutt gcnllgcml mOli,·i rl in. wele1lcn Jer Thurm G"er~.le (0 de1\l EIII· 

I~ry Siche: COUAUU:;, A . " . I)i . UueC." '·01> IHi<lohdm. C.nLmU.t. .J. 
Ilnu' .., ..... ,UIi und d."1ch in, Aunal~" du V.rdu. filr n.rr~ .. ifchc Ah~,.hu",,-
Im .... k ... "..1 Gcr~hicl, u(.,..f~h"n~ , Bd. XX. S. , •. 

Wir hl",,, ,e",ifA nicht .. He ,\I,f,<"" un(~,~," (0 hoch vcnl ictUcn I'rc,,,,(/e 
". Co/""ifm ... 1Ioe ~u trelen , ".""" ... ·ir ""r.rc \'Oll d<r r~inigen ~h",dch~nde A .. r. ~h, 
hier h~kan .. t Ilcbt: .. ; ",ir bcdanem ,·;cllnchr, "i"h. ",;. ihm ilhcrc;n",ni~,,,,tl>. E. 
n;n,m! aber an, .bf. d~ ... Umbau ~'" .::ndc d~ XI. oder 1I~ll jnn des XII . Jahr· 
1"""krte. n"ttc"f .. "d,," ""1.,,. l)afs ,,,au dan'"ts die Uchag1ichl;d . des WOh",,". ge
h"". hai .... w;a r.c "". die Niedcrhurg 'cO;;l, Jar. IIlall d~",al, <;ine 1I,,1'S:, welche. 
Ar' i""""r , ""cl, .. u{scn ""g."," mlo .... ehreren Kelhe" Wohnh:..".rcmlctn Yerrehen 
hhe. ifl 3brolut du«:h ~"i .. and~rc. (",!tc" '" Ikifpid tlclegL. AI,er :."eh die Fe .. lle. 
k lbn ~'g~.., ,loch die fp,, ' en ,ollla"i(e",," •· ...... 'e". Wir reben iu Fig. " 0, d""n, (I'~tcren 
KII I,I!,,1 ,.Otirc;(.".J. nach tI. 'ilkall/ru'A A"(ua l"""" ,·;uc_< de'· ll<>l'l'<·lrc"ftc. ,,·ie.le., 
du ja doch ,w.ifc!!o, dem S<hh,ITc ,let ro,,,,,,,if<!',,n l'c.iotl~ ~"Ilch",., ~ ' f" c."·~ 

den. l"h ... , ~oo. nicht ci"". ", .. )3h..., ~ "crcn Zd • •• h,n:o h~rlC Sh·.,""e doch i", 
,·o llfte .. GcIl."(3Ue .U den rpi"l~ n.J.n I'rofol.n nChL, in ... d"h~.." Ruadn"b ""d Hohl_ 
kehl. in .j"~,,.k. ubo:r~ch.n. oh"e dncn K3mic. zn hilden. o),,, ~ Z,,·ei(d hOl der 
Umhau nallgc(,,,,.Jen, :0.1. im !legi""" ,je. X II I. Jal"IIlLll,jcrt ...... nd, E,hallllng ,·on 
l:h,urd, .. "d UmL ... dt:. M.",rcu,u.mcJ, d;~ ~i~d",~",g ihre Hede" ' ''''1; ,..,1"",,, 
""11<: nnd in ,b i freie F.ige"lhurn der 1I"l'I<:n ,-on Rudcohcim ;'1>"'&::':-"::3";"" ... nT. 

• 

!--'-----'= 
~'""n"r der Nic<lcrtlurg- n Riid",h"i", . 

1:,0 n. Gr. 



g;1nge ho!, Der Ib ullllhunn (; dürfle nach ~', (;.IulJ'.Im's Melllu"J.:' " ..rl' r U,,~III:ll ,,,,d, I-:~r "'c!t! Htrh~",I,-" 

gewefen fein , fo d.1(" Jllier Hurßlhnrm db~rh"upt war, \\'''IIU mdelTl'lI J u, h Iier l.:''''7...: Id~.il.:" Thurm (, 

!h:l!t:ichlich {paler eHlchld {ein follt e, als di..: nmh~';,:clU1..:11 L."hilllle, fo lIIu.;ht..:n \\Ir (Io~h (nch! aUlldl1nl'U, 

<bf~ die .1/",,,, nicht 1111 [nu..:r"l1 einen tbul'llhurm hauc, (oll,ler" auf . II l-", f" hr;(nlt l.:":II"fnl (~i, Jedc" 

falls mnfs L' billt! hiu~ugelomlJlcn (.'in; denn fpi'I t'r , nadl llem jeltl 7.11 ":Tldh"{'u,lclI l ml~lll. .. unle m~1I 

ihn k3u Ul mehr e rrichtel hab..:u , wenn {chon der ,'n fchl ll r~ in der flllli;i(11idl"l1 Fde an .b< ""lIof-.cn,l(' I ;~, 

binde I.Cil:l, tlar~ Ilorl em {11:;lcr"r l'moou dl'l' TilUnne5 fhll{::du,.,lcn haI, Im I I"f.' .llef.r ,11, ,,, milJ!clI nun 

\'on jetler kle ine GehäUlle , ..:dchi"'!.-1Icr Art hdbndell hah":II , E twa Uni d":11 :-;chluf .. ,1.:. \11 Jahrllll1"krl ..... 

wurde aber cti~ t..:mfarr\lll~ .. '"ane • ..: rh0 111 lI", t Cehäu.Ie,Tr:lClc rill;;~1II11 ~eluh rl , die ,lurc1o:1I" ~L',,,,!hl rillt! IIl1d 

aur<~r dem Keller u" d .lclII Enl~l'fdl()!Tc Iloch 1\\'"i Ohcr~erchorr..: habe ll , f" , I,1f~ IIlIr 1I,..;h ('lU Lkul\'r Ilul 111 

der "lilie I.>l..-iln, (111 ,t~ r grDf.c Thnrm (;, au~ der duc ll EcIl~ hernn<tre tr".I, ,I.::" fdl"·,, 1,<11 h'UlZ ..:l1In11l11111, 

Da ~lnuben wir lIun, klillll!c l>Ci 1/ dk Kiicll\: lIIit lII,i~hli~e1l1 ScI ,I .. II""IIl .,J ): ..11,.",1"11 hJ I'L'n \\" 1111 "Ir 

nun auch als (l'1hfherf1iindlich :l 1I1I (,lIl11 l: n wolll:l1, 11.1(;; ,H..: (JclTmltl;:c lI , ,\..:1dIL' oln~ Er.!gddhlf, j'ld \'"tI 

aufscn 7,cißI, räuulltllch an, fl';;te rc r ZeH herrUh rCII 1111l! \la fs anfw r Iklll w,,11I H'rtllei,llgICII E lllg,lI'gC 11."/' 

auch nach ,1..:11\ Ul ll hau..: nuch kcill "lId ..: r ... r ,'()n n llr~e ll ;11 ,\." lullt",,, t;dtlh rl 1"11,\,, fu hnl <I.)..:h ,1.._ 

r. Ot.crgcfchofs nllcntlmlhc lI 1.\\:1 r lldn..: , :1hcr galll, gC IIH g{'m1c F cutl ..:ru (rmu'i,:..:n !Iuf :.Ikll SCIl'II, je"1.
gro(s gellu;:, dafg CIII F(' n1l1 d:ulu rch dl1flcil;Cn 1..11111, .. CI1I1 ..: r ill li ll ~ 1I 1 10:.,11111": ":11\\' IKill'r ,lUlIl"l!!", 

Eben fo lchc v~"n" r haI da, 11. OherJ;..:rdlor~, E~ in .11( .. kei'le Hurg In..:!lr; ' " il1 du 1",'hn:.:lil1lp ,,/Telll" 

'" Oh llha\l ~, welehe~ im X 111. Jahrhundert al1~ .k r ~il'(lcrbli rg gl'm:lch l wlI"I..: , (" ]"'I".>:lich, daf_ ,,,,d. Ill'nl\' 

eint' lJ:unc {.Iie Griifin '''Kdlum/ ', obwohl II:h ' \ ('tlr'Cf" Ruillc itl , "hilI' trl,:c .ut ,,<-kh..: "d~'nl1ich~' ,'"r 
ändcruIIl: der Anl(l!;:c des X II I. Jahrhun,tc-rles ein Ib u..: rl"l..:;;, rechl l,e h:I l:1ichc~ 11" "11 d~rl" h.I\, 

" 'ar .Iie llu r{:: ~I fv 1,um \\'v hl1h.'lIr" 1I"'>!c ... ~"'ldl wur,kn, f" Wa r ..:~ tl,,~h e;1I 1"],,- ,dk~ I hl1 ', 

.la~ ganz leicht G~'g..: u j~ .. lcn l'el>er(:1 11 ,'cnhl'i,l i,:1 we.,Ic" k"nnle' 1111,1 ,br:luf in L" :,ndl lii, 101 j.'t!,' Fi",d 

heil etngcrichlcl, ZUII:lc hf\ hala' ~'S oben (dlle \\' ehrpbl1e d ic 11 1o,'r alle l'hlg,'1 \\..:g 1;111;": utHl I1 \1r !.I.u 

dem EiuSaust' I: fehlte , Wir 1131,,' n hd IInr. 'r,'1II I lnrchrdllllllc l t 11:, 115) " 111 IJ"dl aul .11.1.' \\'L"lu l,l.ll1..: 

F IS' , 111, 

T huOIngrulllhifs 

in tler lI uhu 

,J", 
11 , Obcllf"rchoO'cs, 

Vi I-:" 11 3, 

'00 

Fig, J J~ . 

'n UUlnl:'''I"hir. 
~" .J., 1\"1,,, 
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\\'d' rl'IAllc, 

'H-.f.I,i·~t,;'.,'el fi~ii----+---':7i----i'le' ---,:,:,· 
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geteichnet, weil wir glauben, d.r, lolche Dächer flets zum Schulle aufgerichtet wurden. 1ndeITen ift man 
gewohnt, gerade diere Niederbu'e: ohne Dach zu fehen, und wer BlI.rg~n lieber ohne Dach lieht, mag f\ch 
dafTelbc in unferer Zeichnung :ruhig ,udecken ; denn die l 'llitte hat ein rolches nicht nÖlhig; lic: haue 

fcho n zu JJftria,,'s Zeiten kein Dach und in heute noch ohne {okhe. yollkommen waITcrtlicht. 

Die Ver theidigung des Einga nges bot befomlere SchwieriGke iten nicht ; fo weit t: in renes H ilUS 

vertheidigt werden konnte, .Uo UegclI einen augenblicklichen Ucbcrfnll , war gentlgcllde Sicherheit gehoten. 

Sch on die Landung konnte tlurch henbge .... orfene Steine, Speere uml rfeile vom " 'eh rgang\: IIU$, wie von 

der unten in der Thorhalle befindlichen Mannfchaft und Yon dem in der Ecke befindlichen Thurme aus 
erfchwert werden, und da ja die KShne nur eiueln anf:1hren und ih re Mannfehaft landen konnten n.}, fo 
haue man in dem engen Raume 1.01 Tbore nie mit einem wefenllich Ubcrlege~n Feinde zu thun. lkr 
lde ine Ra um ß Rand ftets Mter dem SchUlze der hoch oben befindlichen, auf allen " ier Seiten auf· 
geflellten Vertbeidiger. Es konnte ,I{o nicht befondeTS fehwer w<:rden, das Thor C, welches lich nach 
auf~n öffnete, nQl:h rechtzeitig tU fehliefsen 1GD) oder, wenn der Feind es gewahfalll orreli halt en konnte, 
zu vertheidigen, fo lange auch nur wenige Mann neh 11 m Thore untern.I!!«n und im Nothfnlle ahlöfen 

konnten, da fie nur einen Feind vor lieh hallen, der Angreifer aber allch von oben herah fchwer bedriingt 
war. Hatte aber auch trotzdem der Angreifer das Thor genoUlmen, fo befand er {u,:h in dem l'lofe, der 

'Ion allen Seiten von den Vertheidigem beworfen werden konnte, die allf der W<:hrplalte oben hinter , Iell 

Zinnen ftanden. Der Hof ift klein ; wenn et wil 30 Mann eingedrungen wuen, fUllte n fle ihn "oIlßänllic, 
h inderten {ich gegenfeitig an jeder Bethätigung, konnten mit ihren Pfeilen und Steinen, die fle fllft 10th· 

rechl in die Höhe zu werfen hallen lind die ziemlich mau, ilbcrdies uncenUgend gerichtet, ohcn ankomnl('n 
mufften, recht wenig gegen d ie auf der ',"ehrillaue Hefimllichen e rreichen, während jeder von oben htrab. 
geworfe ne Wurfrp.ecr, jeder Pfeil und jeder St<:in trerTen mume. Der Feind muffle alro fehen , fo ra(eh 

ab n.öglich in die Höhe zu kommen. 
D ieCer Abficht ift nun durch die Anlage der Treppen entgegengearbeitet. Zum J. OtJergefcho(, 

( F ig. 114) fUhren deren gleich drei, bei D, E und J-~ empor; jede ruhrt obeu zu einern k1ci'leu Vorpl!it~ehen, 

'Ion welchem aus ('5 einem aufwärts ftürmend en Feinde fehwe r gelllac\n werden konnte, oben an~ukol1l1 l\e n . 

Kam e r aber oben an, fo waren rechts und links T htlren, in welche die Vertheidicer entweichen und ,Ii(' 

fie hinter lich fchliefscn konnten; in der Wand hefanden neh hiuter denfclben SpurlJalken, welche \'or· 

gefch oben werden konnlen, fo dafs diefe ThUren reft \'errammelt wlTen. Dann abcr muffte Iier Angreifer 

fchon grofse Localkenntnitre haben, um zu wirren, ob er die ThUr rechts oder links anllIgreifcn \tabe; 
denn wenn er z. B. bei der T reppe J) die TbUr tU feiner linken Hand einrannte, fo J.cfand er (Ich in 
dem Gemache N, von welchem er nicht weiter gelaneen konnte, in welchem er möclichenfl\lIs VulII Ver· 
thcidiger eingefchloß"en und gefangen genommen werden konnte, während twei Aufgänge lum 11. Ober. 
gefchob flch in dem hakenfönnigen Saale !ur Rechten 'bcfinuen, der mit zwei Kaminen 0 und P I'erreilen 
ift. Nu r d ie Treppe J:." fUhrte direet wei ter in das Ir.Obcrgerch9fs, w!ihrend lIlan 'lau der Treppe F aus 

unter keinen Umftfinden weiter gelangen konnte, als in die ""ei dnneben gelegeneIl Zimmer .les I. Qber

ge rcholTes. 
Du 1. und H. Obergcfehofs lind dl1rch den Thurnl AI lind die KUche H in twei uich! mit ein. 

ander zufalllmenhfingende Theile zerlegt, von denen der eine, lIufser feinen heiden Treppen, je 11rei hUbfche, 

angenehme Zimmer enthält, der andere ein Zimlner und deli hakenfurmigen Saal. Aehnlieh , ~' ie im 
I.ObergeCchofs die meiften Treppen aufbören und an anderer Stelle zum 11 . weiter führen, fo in es allch 
mit den Treppen, die vom II . Zli r Wehrplatte fub ren. Wenn der Feind auf dem complicirten Wege Uber· 
haupt bis zu dieler gelangen konnte , war fchon ein<: grofsc Naehlaffigkei t dcr Hcfatzung nüthi.:, felbn. 

wenn er etwa nicht blors das Thor angegriffen, fondern gleichzeit ig es erreicht hatte, 1'011 K:ihnen 1.\15 

auf Leitern durch eines der Fenner im I . oder Il. Obergerchofs einzudringen. Diefe Fentler wnren 

übrigens ebenfalls durch Läden und Sperrbalken \'errammelt. 
'Var der Feind aher bis tll r Wehrplatte gekommen, konnte er lieh in der That in den l lefitt der· 

reiben fetten , fo zog lieh der Vertheidiger in den Thnrm zurUek, der nur VOll dieft: r Wch rpln1te aU5 

l uill.nglieh ift. Fig. 11 2 giebt den Grundrifs in dider Höhe. Hellte ift der Thunn dort abGebrochen, 
und wir UberlalTen es der Phantalie eines Jeden, ob er mit dem eim'ertlanden in, was wir Cl."ze ichnet , oder 
es lieh I.~z;umalen, wie er fonft urfprUnglich war. ob' man noch mehrere hewohnbAre Stockwerke fand und 

zu oberft wieder eine Wehr-platte, yon der aus mlln noch immer die Angreifer bewerfen 1I:on"te , welche 

I~ Von ira:cnd einer Btiickc i/l; nielli' :ru feh.... Wenn i,,~lftn ti".. foIcht yorh:l.ndtn .... ar. 'Ur lie i'<:h ... 1 ".d 
jcdel\f.U. der Thei l unmittelbar VOr dem 1110re zum Welnehmcn ;-erichtet. 

1100) Ein F:oll,.antr {chein! .lIicht Wlrblndu ".,,·cren 1U {ein, .... en" CI nicht ~ I .... a nn der tn"enreile d ... l13(chclIt lich 
bef.nd 11",1 '10" obe,e .. Weh,,.",,,.e "UI ,.ele".' "", . de. 
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bereits die Hauptv.'ehrplane eingenommen haUen. Wir unrererfeits wtirden eine VUlheidigung nie weiter 
(Uh ren, als ein wirklicher Erfolg denkbar ill , und Uberlatren es Anderen, jenen lettten Mann einer Armee 
zu bewundern, der {ich noch im letzten Schilderhaufe gegen die ganze feindliche Armee ,nit 1ieldenmuth 
\·ertheidict. \Vif wUrden %U di efem Zwecke den T h\l.m nicht bauen. Er kann aber auch einen ·anderen 
Zweck gehabt hilben; unrere Fig. 112 zeigt, dafs aufser dem Zugang zum quad ratifche ll Gemache, der Von 
der Wehrplaue herUberfUhr te , noch ei n anderer Gang "orhanden in, der UI einer Wendel treppe fUhrt , 
die nach abwirl! geht, zu einem kleineren quadr.lli fche'l Gemache in der Mlluerlllirke, du eine mit einem 
Sperrbalken verfehene ThUr hat , die in den Schacht mundet, wrJcher im Inneren des Thurmes dem 
Keller-, Erdcefchofs und den beiden Obergefcholfen d~ Haufes entfllricht. Wir vermutben , dars diefes 
Gemach dazu diente. daf, man minels einer Strickleiter in den Thurm hinabgelangen konnte und dar, 
dort ein Schicht IU einem unterirdifchen Ausgange fUh rte, der , ..... enn er nicht irgend wo in du F reie 
rllhrte, wobl im Thunne der Oberbu rg mllndete, fo dars diefe beiden einander nahe Ilehenden Burgen 
in fach zufammenhingen. InddTen ift dies ja nur HYllothefe: nach unferen Erkundigungen {oll weder je 
eine Untenuchung Ilaugefundcn haben, durch die uniere Annahme befi!itigt wllrde, noch auch durch eine 
Tradition die Annahme \'orh~nden fei n ; ja ein fachku ndiger Freund meinte, et fei eine I!U grof5e Zu. 
muthung , den Glauben zu verlangen , dar!! niCht blors die Niederburg im Walfer gell.nden habe und die 
Kellcr da.bei wa{fcrdicht waren , fondern auch unter der Sohle des Flurshelles weg ein waITerdichter Gang 
nach dem Lallde gefllhrt habe. Un$ Ccheint diefe ZlIlßllthung nicht fo Ilark, wenn wir · die gewaltigen 
Anlagen des XI. Jahrhundertes, fo wie jene des XIl. fehen , und wir zweifeln auch gar nicht , dar$ ent. 
weder durch (iefe Flthrung im Felsgellein des Rheinbeckens oder durch ktlnlllicbe Millel ein gemaUerter 
G:tng walTerdicht he rgeIleIlt fein könnte. Wir fe hen in unCerer Annahme eine rolche geradezu nothwendige E r-
gänlung der Anordnungen diefel fellen Haures, dars wir es rllr unrecht hielten, die Hypothefe nicht aufnlL:Uen. 

Wer den jetzigen Zulland der Verll«mmelung- Il\\diren will, ·rel auf die Aufnahmen "V. CohQ'if~If't, 

auf welchen unfere Reconllructions-Verfuche beruhen I hingewiefen; dort {md nur Kleinigkeiten, wil" der 
Zinnenkranl, beigefugl , im Uehrigen der heutige Zu fi and gegeben. 

Indefren gab es im XIII, Jahrhundert noch immer Burgen, welche fleh auf die 
Fefögkeit des Hauptthurmes ftützten , der noch berufen war , nicht blofs einem 
Sturme, fondern auch einer längeren, regelrechten Belagerung zu widerftehe n. Ob. 
gleich fleh nun gerade in diefer Beziehung die älteren Thürme recht wohl bewährt 

. hatten, fo wollte man doch denfelben einestheils noch gröfsere Feftigkeit gebe.n, 
andererfeits fle fo anlegen, dafs (je noch mehr activ eingreifen konnten , In Fig, 72 
(5. 129) ift der Grundrifs der Burg Ortenberg im Elfa fs gegeben, in Fig. 73 (5 , 130) 
eine Anficht des SchlofTes. Dort ift der auf der Nordfeite hoch über die übrigen 
Gebäude weg fich erhebende Thurm fichtbar, welcher polygone Grundform hat und 
von einem ähnlich angelegten Mantel umgeben in. Wir geben nUll in Fig. 1161 1;1 1) 

den Grundrifs diefes Werkes (im Mafsfiabe von 1 : 500) wieder. 
ZunSchfl haben wir auf die Grundform dei Thurmes felbll hinfllweiCen, der Co recht trutzig feine 

Schneide gerade nach jener Seite richtet, von welcher her der Angriff en olgen muffie. Es ia klar, daC, 
er den WurCgefcholfen, ,nlehe von dort herkamen, gerade durch die Spitze meh r Widcrltand entgegen_ 
zufetzen vermochte und dem Einbrechen eines Loches, das zu'r Brdche erweitert werden konnte, ent. 
fchiedener widerlland. Man hat aber auch den T hurm auf eine beträcht liche Höhe hinau( mit einem 
Mantel umgeben , der die direeten von auf5en kommenden Angriffe auf ihn aufhalten und abfchwichen 
mume, Dierer Mantel hat in verfchiedenen Stockwerken Schlitzöffnungen , hinter welchen in Nifeben 
ArmbrulHchUtzen flehen konnten. Diere Gänge oder Galerien um den Thurm herum waren nur ' ·on 
diefem aus zugänglich und umgaben den Thurm blofs auf den vier fpilZe n Seiten. Hinter dem Thurme 
lag gedeckt das WohnhD.lQ. ZwiCchen ihm und dem Thl.lrme war nun ei n Graben E in den FelCen ge

hauen, IU welchem man von dem engen Burghofe C gelangen konnte. Da fUh rte der Weg um den FuCt 
dca Thurmes herum, ohne dafs indelTen ein fulcher in die Höhe zu finden w! re. Der T hurm war aus
Ccbliefslicb durch die hoch oben fehwebende Brtleke "om Obergefchofs des Wohnhaufes aus zuginglieh. 
Im .Thurm felbft Ilieg man auf die gebri uchliche Weife von Stockwerk zu Stockwerk hinauf und hloab, 
und in jedem Obcrgefchofs trat man auf die Mantel·Galerie hinaus. Der Mantel trug zU oberlt. ZWei 
Reihen fiarker, Ileinemer Conrolen !um Auffehlagen eines tlberhängenden Wehrganges, der möglichenfalls 

1&1) Nacb : N .... " .. ,}. Die Burgen i" EHaf •. Lotb,;naen . Heft I . Str.r. bura 1&86. BI. 6. 



Fig. 116. 

1: 500 

"~'"';';'"':';" t·.j'~'H-' ,,''---''f---'f',----!',''-.,--'',,· H 11 1'11 Ij! I 

G rundrifs der Burg Orleuberg 1 ~1). 

'73 

doppelt war , wie di6 in F ig . 73 angedeutet ift. 

Hoch oben fllhrt eine ThUr nach der Wdlfeitc heraus 
in du Freie , unter wetcher ConColen angelegt find. 
Hier kO llnte al(o ein Erker :lufgefehbl>cll wcruell. 

Offenhar bcfnud fiel! darunter eine fchwnchc Stelle; 
vie lleicht \\'Ilr es auch möglich, flch hier herabzu· 
laffen und llber die Felfen hinahtuklcltern , U$l1 viel· 
leicht ,'on da eine Bol(cha(t zu beforgen, während der 
Belagerer a.uf der Odfeite den Eilll:ang zu e rzwingl'Tl 

ge<l:r.chtc. Gegenüber der geringen Befntlull!::, die lieh 
im Thnrm(' des Sleinsbcrges halten ko nllte, war ..lurch 

d ie Anordnun~ Iln Mante ls mit feinem einladlcn oder 
doppelten \Ychrgangc UJlrI den im unlertll T llI:i lc 
befindlich en Schli tten fUr Hoscnfchlltzcn eine weit 

grölst rc Bdattung nÖlhig. um de li ThuTm t U hal len; 
dafür konole er aber auch noch lallge fiehen , wenn 

die Übrigen Theile der Burg bereits l:efallcu waren . 
Wir können aocr auch (liefe übrigen Werke 

nicht verlllffen , ohne noch einen Blick auf das Wohn. 
haus Geworren 2U habt-n. GegenUber den grüfscrell 
Burgen, die immer wohnlicher wurden, lrug Orlt ll ocrg 
doch noch ilnmer eine IlILsrchliefsl ich milillirifche 
lkdeulu ng. DllS Wohnhaus muffte die Bcf~lz unJ:' .Ies 
Thurmel beh erbcr~n, und It1. es in der Ringmauer 
neh t, fei ne UmralTulIssrnauer :lUdl d ie (ler lJur~ hilllcl, 
fo WIH 11Ilch flie fe~ Wol11111alls nach nufsen mi t Ver. 

IheidiJ;'ll11g:swcrken vedehen ; es war ebenfa lls eiu fenes 
Haus mit Erk er uml Wehrgang. 

Dem Schlu ffe des XII. Jahrhundertes fehreibt Viollct· /c· Dlfc u t) den Thurmbau 
des Schlo ffes La Roche-Guyol1 zu, der fleh auf der flachen oberen Abdachung eines 
Felfens erhebt, welcher gegen die Seine zu faft lothrecht abf.;lIt, fo dafs der Thurm
bau vollfländig von dem am Fufse des Felfens liegenden SchlolTe getrennt ift lind 
eine kleine Burg rur lieh bildet. 

Ein fehr künftl ieh gC10gener Weg fUhrt über BrUcken und durch enge in den Felfen g:ehll.uenc Treppcn. 
ginge vom SchlolTe empor und Irin bei A (i'-ig. 1 (7) ~n5 dem !'elfcn heraus :tu das Licht in lien k leineu llof 
des Thurme~. Die ganze Lae-e und die Führung diefes Weges nlllchen es I'Ol1ftändig undenkbar, dll{s lieh \'on 
d.her ein Feind dem Thurme nahen konnte. Der Weg il1 tlUr eiu Flucht- und Verbindllngsweg, der dit 
Befatlung nach dem unieren SehlolTe führt e. Die Anniiherung Wllf nur VOll de r l1.1tderen Seile mÖGlich, 
und nach diefcr il1 denn auch dem Thurme eine \'"rnärkende Sch neide gegeben. Er in gll.'ich ,km eI,en ue. 
(chriebenen deutfchen kein Wohnthurm, fondern ausfchliefsl ich für die Vertheidigung und felbn ~ u dlluerndenl 

Ausha1ten bei einer Hingertn Belage rung bel1imm!. Der Eingang ift jedodl nicht in g rofser Nöhe, fondern 
ziemlich tier llber einer dult führende il T reppe h' genOllimtn, e~n hoch genug, um auf einrr IJrUckc D \'on 
a. nach der Mauerkrone E 1U gelangen, die an diefu Seite ziemlich lliC(lrig in. & iIl .Iro Ruch nur ein g"InZ 

niedriges Untergefchors unter dem Hoden· des T hurmtS, welchen man bei C Ix- Iriu; d.'1,rUber (uul zWl"i Stock· 
werke zum Aufenthalte für die Gnrnifon durch die Weudelt reppe bei C zugänglich und ein drittes nuf tie r Höhc 
der Wehrplaue fiehendes. nur von ganz dUnnen Mauern umgebcnes rundes Gem:lch, um du in der Breil~, 

wie fle die M:\uerA<i.rke fIes unI eren Thurmes hot. die l'}nlte, von Ziunen cin~efam , lieh g"lIl,: fö rm ig: 
herum ~icht. Der Hof hat bei G einen Ausgang: in (Ien Zwinger, bei P emCIl Brunnen. An (Icr fpitzen 

Seite des ThumlC5 ill diefer Hof fo enge, d~rs fe ine C"Cen die Sj,ilte lich \'erdiekendc M~uer , U1l1 fo 

112) A ••. 0. , Bd. J ~ U ( S. 10 tf. u.d ßd. s ~uf S. s8 ff. - \Vir .. lIcb !<,n dic:(ca ThurnI orft d~n, XIII. ' all.l\"nOOI 
nafcbteiben , da wi r nub i~r kdncr Sci,c hin im XII. Jahrh undert vuwaudu: Anb,cn finde". Die aufKm .... k . cli<:hc 1o:;;"fachMi, 
der SormUI , die u .. !er .. Anfocht nach in de r .ulrch~efslich milic3rifchcn )kll im",u", du B~ues ill .. n Grund hab(,~, ..,.I .... ohl 
den V.nall'et du D;di"""";~1 "" .. .. I.m, den B~u etwas zu f,üll IU dluircn. Po('I"'C hillorifchc N"achrlcht.fI ii\x: r d ic Er. 
baUUllpleit rehlen. Wn S"Cff (Abt vOn 5,. Deni.) iib<! r die nu.g f~(l.C , IMTt (och j. wohl . ur unfe r." Bau deu t.", aber docb 
aer-dc (0 pi auf vi.l" .nder. und ,iebl poGli"" Anh.olt$punlr.,c niehl. 
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mehr, als fit auch gegen die Spi tze nicht blo{s Co weit, als die Steigung des TCl'raill$ dies mit rll~h brinl\. 
Condl'm (0 hoch aumeigt , dars fit nur eben in der Höhe ein" Stockwerkes unter der Wehrplatte des 

Thnrmes bleibt , als eine Manttlm.uer (Ur den T hunD angefehen werden mufs. Etwu weniger hoch neigt 
eine zweite äufscre Maller auf mit einem runden Vcrftärkungsthurm J aß der Spille, Co dars nach aufsen 

drei Reihen Verthcidiger Uber einander den nahenden Feind empfingen. Um den Zwinger herum zieht 
lieh noch ein Graben; aufserhalb defl'elbcn waren noch Pamradcnreihen angebracht. 

So fen und fclbfilndig diefer Thllrm mit feinem Mantel und Zwinger war, (0 b ildete er doch nur 

einen Thell der Befeftigunl1;swerke. Die Ranze Platte war noch weit lufserhalb von Griben und anderen 
Werken um~eben, die, wer fieh da(Ur intereffirt, bei V;oiltl-!t-Dllc {Artikel ~Cllllltall~ UI} n~ehfehen möge_ 

Fig. 117. 
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Thurm des SchlofTe$ JA Rocht.Guyon In) . 

Wir haben (Ie gerade hier überhaupt nur .IU erwähnen, weil um ihretwillen ein Ausgang aus dem TbUm1e 
oder ein Eingang in den (eiben nöthig war, wie man es vorzieht, fich auszudrUcken, damit die Vertheidiger 

fich in den Thurm %urUcktiehen konnten .. wenn die Nothwendigkeit enttl.and, und damit Uberhaupt die 
Innen befindliche Mannfchaft mit jener in den äufscren Werken verkehren konnte. Diefer eingang in die 

Burg fUhrt, wenn wir V;oild_lt-Du,'s Zeichnungen und Defchreibungen r ichti~ verilanden haben, dircet in 
den inneren Hof dun;h die Thüren 11 und G' u\)f:r eine Grube F hinweg , die im Zwin~r vorhanden 
war. Auf diere Weife WlU" ein Rückzug möglich, ohne <hrs die im Zwinger und deffen Mauem befindlichen 
Vertheidiger durch den Rucktug gellört worden ,..5ren. In dem einrpringenden Winkel gelegen, kOrlllte 

IU) A. a. O . B.l. ]. S. 80 11". 
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du Thor }/ leicht gtgen jeden Feind vertheidigt werden , der etwa dort ei ndringen wollte. cl., d ie Ver
lheidiger, wo fie lieh immer befinden mochten, ihn von vorn und ,'on der Seite zugll.'kh f,lren konntel\. 

Diefelbe Gruildrifsform bei wenig gröfserem Umfange hat der Thunn des 
Schloffes Gaillard 184). 

Die Thürme von La Roche-Guyon und Gaillard :teigen, dars die eigentlichen 
Wohnthürme auch in Frankreich um die .Wende des XII. und XIII . Jahrhundertes 
aufgegeben wurden und daraus einfach militärifche Werke wurden , wie ja auch 
der Thurm des Louvre und jener des Schloffes zu Rouen tU) nur als rolche zu be, 
trachten find, oder, dars fie gänzlich in Wegfall kamen, fobald die Burg in ihrem 
Umfange eine Reihe fe1l:er vVohnhäufer zählte; denn wie wir bei der Burg Ürten· 
berg es ausgefprochen haben, dafs das Wohnhaus. durch die nach au fsen gerichteten 
Vertheidigungswcrke . zum feilen Haufe geworden fei , Co haben wir daffclbc von den 
Gebäuden zu fagen , welche die Umfaffung des Schloffes Coue)' lind der fpätcrcn 
fran1..öfifchcn Schlöffer bilden. 

Nun hätten wir allerdings noch Veran laffung, alle die Donjons und Thürmc 
eingehend zu betrachten, welche, in der verfchiedcnartigl1ell Weife angelegt und 
durchgebildet, noch im Laufe des XUI. Jah rhundertes in allen Ländt!nl da und dort 
errichtet wurden, theilweife wie jener zu Couey, der trotz lediglich militärifch cr 
Bedeutung wenigfiens im Umfange in Anlehnung an die alten Wohnthürme errichtet 
ift, theilweife an die engen deutfehen Thürme anfchliefsend. Aber fo viele folcher 
T hürme, fo viele Individualitäten, und da wir das Meifte deffen , was hier zu be· 
m erken wäre, auch an Mauer- und Thorthürmen der Burgen und Städte finden , 
denen befondere Kapitel gewidmet find, fo wollen wir uns hier bcfchr;inken. 

Einen aber mUlTen wir noch erwähnen , das in der T hurm der elfhffifchen Burg 
Landskron, von welche r wir in Art 105 (5. 129) gefprochell haben . Indem wir hier 
in Fig. 11 8 u. 119 161) zwei Grundriffe wiedergeben , wollten wi r insbefondere :lu( 
die Abflumpfung der Ecken, fo wie die AnHjgung des TrepPcllthurmcs hinwciren. 
Nachdem der Bau, wie anzunchmen ifl:, nach Erobcrung der Fcllc durch Kaifer 
Fni>dricll /I. 1 Z 1 5 zur Ausflihrung kam, ill auch der Zugang in etwas :l1lderer Weile 
ange,ordnet, als bei den älteren deutfehen Thürmen. 

Wie bei den eben erwähnten franzöflfchen fUhrt eine äu(sere neinerne Trc!)pc 1. UIII Eingange 
empor. Die Mauer hat dort eine befon<.lcrc Dicke, über 4 "', fo dlrs der EingIng auf elncn ill der M:llIer· 
nirke liegenden, etwa 1 In breiten Gang fithrt. der durch zwei Schlitze erhellt in und VOll d<':111 aUI <.:rn 
die Tbllr, die man Im Thurmcingange nodl gar nicht fleht, in <In! innere GemIIch de~ Thllrmes fUhrt . 
Da' Thurmgemaeh in dureh zwei Schlitze erhellt und mit einer ThUr zur Wendeltreppe \·crfehcn. DiC'fe 
letztere in gut erhellt und führt bi, zur Wehrplatte empor; auch hier in der Eingang (0 eingerichtet , 
dafs ,nan die in du Innere fUh rende Einganl;5thllr nO(:h nicht beim Austretcn der Treppc fah. Der 
Thunn hat ein fehr geringcl Höhell\'erh~ltnirs. Er zählt ulllerhalb <Ier Wehrplatte nur zwei GefchoITl" . 
und die Platte dUrfte ehemals ein \·ol1komml"n ausgebildetes drittes JargeAel1t h:l.ben. Die Umfalrung iA 
nJirker, .15 gewöhnlich ; die Maue rn des Zinnenkran~es, die Scharten (Icr Zinnen , deren jede Seile nUr 
eine enthllll, dUrrten fennerartig gebildet gcwefen fein; ;tuf der Sudf ... ite befinden lieh ~\\"e i COllfolen unter 
der Scharte, fo dafl dort ein Erker .Iufgefchtagen werden konnte. Neben ,jiefen fenAcrllrticen Zinnen· 

f'cbarten in: aber luch noch jederfeits ei ne Schiefsfeharte angebracht . deren \Vanduncen !ich nach aufs!.'n 

IM) Erbaut " 91- 1198. - So Aol. Kic/onrd Li-:..",,/ura auf diefe · Tochter yGn Einem Jahn. war, fo dü rfen wir doch 

.. "tu da •• eiDe' Jah. nicht KU ... örtlich lIehmen. Es m"g ;11 eiftom Jah .... ~inc lichere Ou .. , ,"ebaut worden ("';n: darl aber 
-.iellcicbl trotzdem diern oder jucr einzelne Thd! wenigftcn. jün,..,r in. m3chlen ... ir nicht I.",non, Ulld WcllIl ,,·ir den /)~IIj".JII 
J,.ti Vi"rflt.k-JJII' (a. a . 0., ßel. S, S. 69) bcua"hlc", . wcifdn wir "idll, dar. er . rn dem XIII. J .. h'h,,"d .. rt a"a.M' , t , wohl 

"rn. "0" P/u1ljj A"r"jf erbaue oder .... Aiirkc in . 
166) Si.h.: VIOI.LIT.LC·Duc, a. a. 0., Bd. S, S. l' K. 

IM) N.ch : N".HI~, I. Die ßUrJ::C II in Elf~r...r.olhr'"gc". Hcf". s, .. r.I",,1o:" , 886. ßI. s. 
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erweitern. Ob fie fehon in diefer Gellalt 
aus dem XIII. Jahrhunderte herrllhren kön· 
nen oder era im XV. dU Ll gekommen find, 
wollen wir unentrchieden laffen. Andere 
Beirpiele folche r Scharten find uns nicht 
bekannt , indem alle uns bekannten Schnrlen 
des xm. Jahrhundertes allfsen gllnz fehmal 
find, fo dafs fie nll r eben einen Pfeil durch· 
liefscn, nach innen aber fich er .... eitern. Co 
dafs der Belagerer fie auf Mn kaum be· 
merken konnte, die Nifche im Inneren nber 
Gelegenheit gab, die Armbnlß :tu han.l. 
haben und entfprechend zu zielen. 

Die Hauptbedeutung des Burg-

Fig. t 18. 

Wehrplalte. 

1, 500 

." • , •• • J • l' .;·---l---C.i'----1 .. :....-_'-J II , IIIt<+-1 1 I I ~ 

thurmes war, wie wir an einer Thurm der Burg LandsKron 101). 
Reihe von Beifpielcn gcfehen haben , 
am Schluffe des XII. Jahrhundertes nicht mehr darin gelegen, dafs er ein letztes 
Werk war , in das man (ich zurilckziehen und in dem man nochmals eine Re
lagerung aushalten konnte, fondern darin, dafs er im ganzen Laufe der Belagerung 
rammtliche Arbeiten des Belagerers fl:ö ren und vor Allem im Augenblick eines 
Sturmes ihn fchädigen konnte, wefshalb er auch jener fchwächften Stelle nahe ge
rilckt wurde, gegen die naturgemä(s der Belagerer fe ine Hauptkraft richtete. Wo 
fchon gegen den Schlufs des XII. Jahrhundertes der Thunn als folcher in Wegfall 
kam, da fehen wir ein anders geftaltetes Werk diefe Aufgabe ilbernehmen. Wir 
können im Grunde den ganzen Felsklotz des Fleckenfiein (verg!. Fig. 3S, s. 75) 
als einen lang gezogenen , querüber gefl:ellten Burgthurm an fehen ; noch mehr ift 
dies bei dem Quaderverkleideten Felsblocke der Fall, welcher etwas Ilärker noch 
als der des Fleckenfleins, wenn auch nicht ganz (0 lang, die Hauptfront des Schlo(J'e~ 
Neufcharffeneck in der Pfalz bildet und den wir hier in Fig. 120 (im Mafsftabe von 
1: 500) nach Nnelur lti 1) wiedergeben. 

Wir hahen bei Fig. 39 angenommen , dafa dicfer in regelmiifsige Form gebraellte, liufserlieh mit 
Quadern verkleidete Fels oben eine Wehrplalle hatte, die ,·on Zinnen umgeben und mit einem n .. ehe 
bekrönt war .. fomit die H~uptfllnctioncn erfülltc, die dem H.mptthurme runa oblagcn. Der Eingane führte 
direet über eine Brucke hinweg in den "·elfen , der durch eine mächtige kUnfiliche Schlucht vun dem 
gegcl1 übcr fi ch erhebenden Bergrücken gelrennl war, auf welchem der Feind Fufs zu falTen fuchen mulTte. 
Dies konnte wefentlich erfchw ert werden , wenn das Dach von der Plat te abgenommen war und Wur(_ 
mafchinen dort ftanden; denn unter aUen ThUrmen bietet keiner eine folche lauee Platte, wie unfer Fels, 
wo d ie Mafchinen re ihenweife !lehen konnten, wenn der Fels fieh auch nicht durch bcfondere Höhe a\Ho 
zeichnete. Von den · Zinnen aber konnte durch deren Scharten hindurch ein entfprechender Pfeilbagel 
gegen einen niher herankommenden .... eind erhalten werden. Es konnten insbefondere allch grör.sc~ 

Mauerarmbruße und andere Pfeilwurfmafchinen ·verwenflet wer(len, auch wenn das Dach !lehen blieb. Im. 
Uebrigen bot <..ler Klotz wenig Hohlräume, fo dafs er auch ::)charten für SchUtzen nicht enthielt. 

Wenn wir fli e Nathtr' fch e Skiue richtig errafft h~ben , fo fUhrte der Weg durch du Thor von der 
BrUcke A (Fig. 120) ~Illilich!l t U einer gTOrsen rechleckigen Kammer im Felfen ß, welche neben dem Thon 
noch eine fplit er vermnuerte, lihnlich grofse üeITnung, deren Bedeutung un5 aus der NaIRer'(chen Skiue 
nicht klar wird, enthält. Vielleicht hatte eben einfach das Thor frtther eine andere Stelle, Hinter diefer 
Ke.mmer lOg flch ein Gang durch die Unge des Jo'elfens , der gegen Norden zum Eingang in den Burg_ 
hof führte , aber eii,!cnthllmlich disponirt war. Der Gang mUndete nämlich, im rechten Winkel lich 
wendend, gerade auf die Stelle, welche durch die zweite F'elswe.nd eingellOrnmen wird, die fenk reebt auf 
die erfte gerichtet , im loneren des Hofes fieht und unmittelbar an der erllen J'"elswlnd eine gangartIge, 

161) Die BUl"ien deI rhdnlrehCII Pfal~. Slrwbllrg. BI. .~ . 
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Fig. 120. 

I . SOl) .. ........ ,. ..,. .... 
J-t-I '++H+H ' ~I - -f---il'----il'------il 

Mit Quadern verkleiuele Felswand der Burg Neufc:hlrffencck I t l). 

Oeffnung enhar, welche heide Thcile des Hofes verbindet. AII( diere gangartige Oclfnung mUndet nun 

der Eintri ttsgang, der fo eng iß, (lar, Freund oder Feind nur ebe •• MUß hinter Mann ein~l1dringen \'cr
mag I !luch wenn er die F cll1cnmmer und das Thor nebß nrücke im llefiUe hat. Nun nllh t hinter der 

rechteckiGen Drehung des Gilnges noch ein kldnes WllchftUbchen E. \VaTen da ei nige Mann darin, WAren 

im. inneren Hof auf jeder Seite des Ganges bei C und j) je 3 bis 4 Mannen, fo konnie der Ilberlcgcnnc 
Feiod nicht eindringen. Noch (md in diefcm nördlichen Thcile des Felfens einige Nifchcu .tu crw~hlll:n: e. ift eine {plitere fü r ein kleillCi Gerclltlt.t bercx:hnete Scha.rte IUI dem \Va.chfiubc}len E lU nennen und 

tu erwlhnen , dafs auf der SUdfeite von der Eingangskammer ein Gang lur Krone der Ringmauer und 
uber eine Wendeltreppe zur oberen Platte fUhrt. Zwei Gängchen Fund C roh Schl it~en fuhren wohl in 
edler Linie Licht nach der Treppe , während fie zugleich rur Schlitzen dienen künnen, 

Was in Neufcharffeneck diefe natürliche Felswand, das bezweckt die mächtige 
Mauer am Schloffe Ehrenfels , welche die Burg nach der Seite des Bergrückens zu 
abfchliefst. Wir haben in Fig. 77 (S. 133) die Anficht der Bmg vom Bergrücken 

H.ndbuch der Architcklur. 11. 4,11. " 
• 
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'J7· 
M"if_ 

." Ddr"'"" 

her gegeben und dabei die mächtige von zwei Thürmen flankirte Mauer von der 
Rückfeite gezeigt. Wie wir in Art. 1°7 (5. 134) gefagt haben, ift d ie Burg an einem 
Bergabhange erbaut, und zwar gefchah die Errichtung nach v. Collauft'"1l zwifchen 
1208 und 1220. 

Dcr gegen SUden gerichtete Bergabhang in tU ftcil , als dafs irgend wo in der Nähe der Burg 
grofse Belagerungsmafchincn hätten aufgeneIlt , aber doch nicht n ei! genug, als da.fs nicht allenthalben die 
Berglehne bälle erklettert und "on oben herab , wie "on unten herauf I'on allen Seiten her Mannfchaft 
in graf,er Zahl hlitle gegen die Burg gerichtet werden können. Dagegen hatte ri.e lieh l ira zu wehten. 
\Viihrtnd nun Terraffen mi t St(lt ~mlluem und Zinnenkränlen die Erldetterung von unten e rfehwerten, war 
gegen die Feinde , welche "on oben herab kamen, das groCse Werk an der Nordfe ite gerichtet, du, durch 
einen Fe1seinrchnitt von der ßerglehne getrennt, die Aufgabe erfUllte , welche anderwärts der Hauptthurm 
hatte. Wir geben auf neben flehender Tafel den Grundrifs und den Durchrehni tt des Werkes nebn der 
davor liegenden, faft quadratifchen Ringmauer. 

Es in eine Sm fluke, von twei ThUrmen A und JJ flankirte Mauer, de ren ''''ehrgang Co breit 
(3,111I) war, daCs man ihn wohl als Wehrplatte bezeichnen kann, weil mindeflens JI.Iafchinen fU r PfeilwUrfe 
dort flehen konnten, lJ\ it denen man %iemlich weit den Bergabhang hinauf reichte. Die heiden ThUrme, 
welche fplHer im XIV. und XV. Jabrhundert originelle obere Endigungen erhielten, t rugen woht urfprung_ 
lieh nur die einfachen, ausgeladenen 'Yehrgänge am Fufse des Daches , von denen nlch allen Seiten hin 
Annbrul\fchUtzen ihre Pfeile ent{enden konnten. In der Mauer felbft befand f,ch unter der Wehrplatte 
noch ein gewölbter G~ng, der es möglich machte, durch einige Schlitze abwärt s in det\ Fellt: infchniu zu 
treffen. Aufserdem ~ejgen fich noch Balkenlöcller in der Rückfeite diefer Wand. welche darthun, dafs ei n 
huherner Wehrgang dort aufgcfchlagen wurde. Dicfen haben wir nun neben flehend und in Fig. 71 (5. 133) 
in der cinfachften Weife geteichnet, während es allerdings möglich ift, dars auf den Zinnen der Wchrplatte 
ein Dach mit \Vehrgang lag, der mit diefem unteren in Verbindung fland ; denn es j(I keineswegs unwahr. 
fcheinlich, dars man, wenn Mannfcbaft genug yorhanden war , dem vom Berge herabkommenden Feinde 
gern 3 bis 4- Reihen ArmbrufifchUtzen entgegen(lellte. um ihn Uberhaupt nicht bis in den Gr.l.ben herab
kommen t U lalfen. Wir mUlren noch bemerken , fla{s bei rolcher einfacher Geflaltung de, Wehrganges, 
wie wir ihn ge~eichnet, es unmöglich in, anderl in denfelben %U gelangen, als tibeT eine Zinllenfchar te 
hinweg durch eine Klappe im Dach (Fig. 77), fo dnfs alCo fchon dadurch eine gewilfe WahrCchcinlich. 
keit begründet i 11. , dafs ein cOlllplidrterer Apparat "orhanden war, von dem aus man, gCldeckt \'on der 
Wehrpillte oder VOll den ThUrmen , in dieCen Weh rgang herabficigen konnte. Die Bemerkungen, zu 

denen unfere Abbildungen fonn noch Veraniaffullg geben, find in Art .. lo, (5. 134) hei Befprcehung der 
Bur~ in ihrer Gefammtanlage angebracht , brauchen alfo hier nicht wiederholt t U werden . 

Wenn der Burgthurm nun auch mit dem Fortfehreiten des XIII. Jahrhundertes 
feine Bedeutung vollftändig verlor und auch der Thurm an den Gebäuden in der 
Stadt keine andere Bedeutung mehr hatte, fo weit er nicht im Augenblicke eines 
Sturmes nutzen konnte, fo blieb er doch immer noch die zweckmäfsigfte Form fur 
vereinzelt auf dem Lande (tehende Häufer, d ie an einer Strafse lagen, an der nicht 
blofs regelmäfsige Heere, fondern auch aHeriei Haufen zweifelhaften Volkes vorüber. 
zogen. Wie alfo die Kreuzfahrer ihre Thürme zwifcher: den Hauptbu rgen als Wacht
poften der Strafse auf{lellten, von denen wir in Art. 88 (5. 106) gefprochen haben, wie 
wir in Deutfehland folche vereinzelte Thürme getroffen haben (fiehe Art. 103, S. 127), 
wie in den Pyrenäen folche Poften als militärifche Stationen an der Strafse errichtet 
wurden 18'). fo fahen {ich an manchen Orten die auf einfames Leben Angewiefenen 
veran lam , fich formliche Thürme auch noch im XIII. Jahrhundert und theihveife 
weit fpäter als Wohnungen zu errichten. Wir mögen an oder unweit der grofsen 
Verkehrsftrafsen in Deutfehland manches ähnliche Beifpiel haben ; denn ficher war 
es hier nicht anders, als in anderen Ländern. Es ift uns aber im Augenblicke kein 
folch charakteriClifches bekannt, wie jenes, welches Viol/tI·le·D uc giebt, das in der 
Nähe des Dorfes Cannet bei Cannes, ungefahr 4 km vom Meere entfernt , liegt 

111) Siehe: V'Ou.aT·La.Duc, a. a. 0 .• Bd . 9. s . • 61· 
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Fig. 12 1. 

MQi/tm du lir igQlII1 zu Callnel ' Gt). 

111:.0. bei" '. 1.':.00 ~ . Gr. 
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(Fig. 1 21 1 6~), den Namen /lfai/on du Origand trägt 
und dem mehrere andere an derfelben Strafse ge. 
legene entfprechen folien. Wenn Vio/ld·kDuc auch 
geneigt ifl:, diefe Gebäude als Aufenthalte \'on Räubern 
anzunehmen, fo zweifeln wir doch keinen Augenblick , 
da rs {je im Gegentheile die Heimflättc recht fried. 
licher Leute waren, die IIUf eben flch in der Noth · 
wendig keit befanden, fich gegen Räuber (chützcn zu 
mü((en. Dazu d iente es ihnen, da rs de r Eingang zu 
ihrer Wohnung Co hoch lag. um eine Leiter nöthig 
zu machen , die nicht Jeder be i {ich trug. Dazu di enten 
di e oben befindlichen Erker, VOll denen einer insbe· 
{and ere über der Eingangsthli r lag, die es gcflattctcn . 
Anpochcnde , welche man nicht gern aufnahm , mit 
Pfeilen zu empfangen und das H aus felbfi bei Nacht 
gegen Jarme Burfchen( fo lange zu halten , bis der Lärm 
di e Nachbarn geweckt und zu Hilfe gerufen hatte. 

Damit glauben wir aber auch alles Wefentliche erfchöpft zu h:lben . was über 
die Burgthürme und folche fen e Häufer zu wirren nöthig in, welche in Thurmform 
erfcbeinen. Unfer Kapitel haben wir aber defshalb noch nicht bccndet; den n, wie 

wir fchon oben gefagt haben, tritt im felben Mafse, in welchem der T hurm :luf der 
Burg zurücktritt, eine Befefiigung der Wohngebäude, welche gegen einen Stu rm 
Sic herheit bieten foll ten , in den Vordergrund. Aehnl ich in es auch in den Städten, 
und wenn im XIL Jahrhundert der Palas wehrlos in , (0 find im XIII . be reits mit 

dem Saalbau der Burg und dem Palafte der Stadt , deren heide Bezeichnungen auf 
diefelbe Quelle zurückgehen, wie wir fchon oben gezeigt haben , Vertheidigu ngs· 
einrichtungen verbunden. Wir finden folche alsdann bis geg en den Schill fs des 
XV. Jahrhundertes, wo die Feuerwaffen derartige Bedeutung gewonnen hatten. dafs 
man auf Zinnen und Wehrgänge überhaupt nimmer vertrauen konnte. 

Allein die Befe f1:igung it1:: doch eine eigene. Es war in Art. J 29 (S. J6j) d;\\"on 
die Rede, dafs die Häufer der wohlhabenderen und vornehmeren Stadtbewohner im 
XI. Jahrhundert Burgen waren, mit dem Schlurre des XII. :lber ihren Fenungs· 
charakter faft vollftänd ig verloren hatten. Noch mehr war dies im Laufe des 
XID. Jahrhundertes der Fall , und der erzbifchäfliche Palaft zu Paris (Fig. 122), wie 
ihn Violül-le-D1tc " 0) reconltruirt hat, war ein vollO:ändig offen es Haus, das man je. 
d och mit Zinnen am Rande des Daches verfehen hatte, von denen allS man böswi ll ig 
Nahende übel empfangen konnte. Ein kleiner Thurm iO: meh r eine Reminiscenz, a ls 
ein Feftungswerk, wenn aueh unter feinem Schutze der Einga ng !land. 

In foIcher Weife find von nun an die Hauptgebäude der SchIöfTer eingerichtet. 
Das Refidenzfchlofs\ welches fich LeupuM der Glornicht um J 220 in Wien errichtete. 
belland aus vier g leichen Flügeln um einen quadratifchen Hofj die vier Ecken wa ren 
von mächtigen ThUnnen eingenommen . Nach Allem, was über den damaligen 
Z ulland fell: zu ll:eUen in, enthielten Flügel und Thürme wohnliche Uäumc. Von 
den Vertheidigungswerken wirren wir gar nichts. In deIT"en mag doch ger:lde der 

lfll) Nach : VJQLuT.L.·Duc, a. a. 0., Bd . 6, S. 298. 
'70) A. 1.. 0 .• Bd. 1, S. 17. - VO(.u'i~re'" aber, dar. ~r wirklich ro ~u'i"r~haut haI, k~nn er "idot von 11 60 reill, 

wea .. auch M~"'t~ CI. s"llj die CapeUe ic ... dht "al. 

.)8. 
Uc(cRifU: 

Wohnh i ur$r. 
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Fig. 122. 

Anficht des erzbifchöflichen Pala!\es 1.U Paris 170). 

Bau LcojJoltfs mehr eine ) Burg« 111) gt:wefen fein, als viele andere; hat er doch 
nach Umbauten und Enveiterungen, nachdem l~ngfi keine Spur der Befeftigung 
mehr vorhanden war, den Namen , die Burg« noch heute behalten i war doch diefe 
Burg bis zu ihrem Umbau unter, Ferdilland Co oft belagert und eingenommen worden! 
Sie war alfo wahrfcheinlich auch rur das XUI. Jahrhundert doch mit Befeftigungs
werken verfehen und defshalb wohl den Deutfch-Ordensburgen in Bezug auf Anlage 
und Vertheidigungsmafsregeln nicht unähnlich. 

Auch das Schlafs zu Wiener-Neuftadt war ähnlich angelegt. Die Anlage der 
Deutfch-Ordensfchlöffer zeigt alle~thalben vier einen inneren Hof umgebende Flügel. 

111) Du 6. Band 'd~r .Mitthe;!unien und Bericllle du Wi~ner A1le.thullll"e~ineo. m der Wiener Bur;: ' ...... idm"l, und es 
{,nd R,llI.ur .. tio.,..Ver{lI~he beie:el:ekn, die aber, ahgefehen ..on «,rehiedenen moderurn Ce"',ltun,en der Fenflcr und {onll:ic"ea 
Ein.elbe!ten, kelno Spuren '\'(In Wehrl:änren lind {onfti,cn Vcrtheidi,unpm. r"cldn .. 11:.11, alro nicht den Zußand aadclllm 
woUu, wie er ;111 Xiii . }ahrhunden bella nden, {onderu 11m du }ahr JSOO, wic di<:tl dort ..... drii.k.Iieh bemerkt 11l'. Wir 
mIScht." .. ber ,lau lien , dar ... ...,h %\I {,clle~r Fel'll'lellu";: die! ... ZlIl'Iandu die 111el'len IIU .,h.ltene" Anf,chten nicbt aw. • 
• eichen, d .. r, um 1500 .u.h nach dcn KimpfeD oIfa.x;",;Ha,,·. noch Manehu von den ahen Werken, .... cni;:!l;en, in RenelI. 
vorhanden ge ... e!en {.in mUrt, "" .. erft {pile. verfch .... and und der.h.lb l uf dcn {pile~n Anfichten nicht mehr erfcbeint. 
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Einzelne haben allerdings noch in einer Ecke den grofsen Thmlll. Es ill: natür
lich nicht zu verwundern I dars er nicht allenthalben zu gleicher Zeit verrehwindet. 
Die Burgen des deutfchenOrdens l1 ') waren, (0 weit fie monumental ausgeführt wurden, 
eben felle Wohnhäufer, welche nur am Dachrande und den Ecken, (0 wie an den 
Thoren Vertheidigungsmafsrege1n trugen , in einem Graben {landen und dergenalt 
mit ihren Vorburgen zufammen hinlänglich {eO:: fchie nen. Es war nicht beabfichtigt, 
dars {je eine gefonderte Kraft fI.ir fleh haben J fondern dars fie vor Allem mit den 
Aufsenwerken zufammenwirken [ollten. Die Aufsenwerke verdeckte n ja den unteren 
Theil der Hauptgebäude. Der Feind konnte a1fo VOll au(sen fieh nur gegen den oberen 
wenden ; defshalb hatten Zinnen und Wehrgänge aber auch ihre Bedeutung, we il 
von ihnen aus der Feind beworfen werden konnte. Insbe:Conderc zeigt das alte 
oder Hochfchlofs der Mari enburg, das auf der Tafel bei S. 136 mit 111 bezeichnet 
ifl: und de[(en Grundrifs wir hier (Fig. 123 u. 1 24115) in gröfserem Mafsfl:abe (1 : 500) 
folgen laffen, diefes Schema auch. Schall diefer Grllndrifs zeigt, dafs zwar die Mauern 
mächtig und ftark find, aber allenthalben VOll Fenflern fchün im Erdgefchofs du rch
brüchen. Grofse Säle, mit kleineren Zimmern wechfelnd, erheben fich in mehreren 
Stockwerken, und es trägt , wenn wir vom Eillgangsthore ab fehen , in der ganzen 
Anlage, fowohl im Grund- als im Aufrifs, nichts mehr einen kriegerifehen Charak ter, 
bis der Zinnenkranz uns belehrt, dars wir vor einem feflen Haufe ftehen, deITen Be
wohner fich vor einem Sturme nicht fUrchteten, den man aber nicht bis an das Haus 
herankommen zu laffen beabfichtigte j denn wenn ein Feind fich von Weitem nahte, 
begannen fchon die Schützen ihre Thätigkeit gleichzeitig mit den Vertheidigern der 
Aufsenwerke, über welche fie, eine höher gelegene innere Linie bildend, ihre Pfeile 
wegfchoffen, fobald fie nur den Fe ind erreichen kOllnten. 

Noch einige Worte zu unferem Grundri lJ"e. An der nördliclllm Eck~ ift die Art fichl bar , wie 
der Eingang (chr5g nach der Ecke des Hofes gefUhrt ift; dann ift de r rings um den Hof geBlhrle G:lIIg 
zu erkennen, nicht unlihnlich den Kreuzg!ingen der Klöner. ~utlich l:i.{ft lich auch erkennen, d;l.& die 
in der Nordoneekc liegende SI. Anna·Capelle fpitc:rer Zufatz ift. 

Die grofsen Säle der Grundrifre %ei~n, dafs du Geb!iude mi t \lnferCIl eafcOlen einige Verwandt. 
febaft hat, und da es lieh leicht ereignen konnte , dars die Mannfchaft eines ganzen Saales rafch nach 
delJl Hofe zu gehen hatte, fo .konnte fie I n den Ausgangslhurell nichl l>efchriinkt fein; daher deren grof~c 

Zah l im Verhliltnifs zu den T reppen. Wenn SlIi ,./;,-ullt nachll'cist , dllfs urfprtlngli eh der SUtluftflugc1 nur 

ein Speieherbau war , fo mllg er damit vollkommen Recht haben. Ohne Zweifel waren bei der ~rncn 
Herilellung alle vier FIUgel in diefer Weife erbaut, und nllf l1."\ch und nach erfoll,01e monumentaler Umboau. 

Was wir modernen Menfehen "ennilTen , ifl ein der grofsen Anlage entfpreehe ndes Trcppenl,aus. 
Damit nahm man cs im Mittelaller nicht fo genau. Treppen von irgend Weleller hervorragenden AnJa~e 
fmd aufserordentlieh feiten , und wenn wir auch in Frankreich die grofsartig angelegte Louvre-Treppe 
kennen , fo find in Deutfehland unferes WilTens ßeifpiele !l.hnlicher Treppen nichl vorhanden. Hier in 
der Marienburg darf te es fehwer halten, die urfprünglichc Anlage fefi .l;U lI.ellen. 1m fpliteren 13I\U in 
ja bei A eine Treppenhalle ; aber Std,,!tr«!;t giebt in feinem Grundrifs von 1280 nur einige kleine, in 

der Mauer liegende Verbindungstreppen. Wir bekommen wohl in dem fpli leren Hefte, welches die 
Bauten unter den Grofsmeiflem {ehildern wird , darüber noch wehere Aufkl.i rung , und wenn ('5 uns vel ' 
CÖ"nt fein follte , eine ,"wei te Aunage diefer Arbeit henuAellen, Co können wir wohl neben mancher 

anderen VerbelTerung auch diefen Theil entfpreehend umarbeiten. 
Wir find jetzt bezaglich der Marienburg noch immer auf die Gilly. j<'rirk.RflOe' fchen Aufnahmen an· 

gewiefen, Co lange nicht die Arbeit, welche von Sltinllrtdlf t U erwarlen in, erfchienen fein wird. Was 

davon bereits im 2 . Bande feine. eben genannten \Verkel errchienen ill , ging- uns erll zu , n:lchdem die 
beztlglichen IIluftrationen bereits fertig w..ren. Wir könntn daher nicht entreheiden, ob wir Recht haben , 

1ft) Siehe : STKlUUCII T, C. Die ßaukunß des a eulfthen Rilleroraen. in P",,,r.cn. 1t. Die Zei, cler Lud_ißt •. 

1110-1309. Bulin .888. 
' 11) Nach: FI.ICK, a. 'l. O. - VerlI. :auch den Grund.irl, welche .. Sld .. ~nd'l fü. die Zc:i l von n So-' j09 (1 . •. 0 .) 

in Fi,. n~ . uf S. 19' ' e«Inßruin hat. 



., 

Fig. 12~ , 

t:soo 
.. 5. , •• I • I , " ---.J',L---'.c-----1'�f.---~',·.· .......... -'-!.I· ... i-r+rj- · . . 

Gnllldri rrc des nlte n Schlo(res der l\'ladcnbul'g- 173). 



~ 
.. -, '" . 

' . ;-n:~ 
I
, . ," "., " 

'. -1:' : i/ r: 

~ 
.... . .. .. , ..... " 

1 
"', -,- ..... -. , .. .... . - -, . 

~ .;' '" . . 
. ' .. . " 

1. · : ··:--.. . " .. .. 

Gnl ndri ffc des l l aupt~cba l1dc 5 

des ne lien Schl"rrc:-; de r l\ laricllburg- 17 1) . 

I 500 .. , . , . " ) ,,. . 
... 1·····'·····1··'-1.,-- ,--

:.-

'. I ,; ') , 
• ,.-- ,;\'.. ..:.- .. 

/i· , 
.' .. " :" .1: 



Anflehl. 

Hochmeifterswohnung 



Fig. I2 S. 

Schnitt. 

der Marienburg 114)_ 



186 

wenn wir annehm~n , dars urfprUnglich blors eine Treppe im Kreu~l:an2e, und zwar an der SUdec1c:e, bei B, 
errichtet wurde. Sie konnte aber nicht genUgen , wenn plötzlich ein grofser Verkehr fleh ergab I wenn 
eine grörsere Zahl Menfchen lIufwärts, andere lU gleicher Zeit abw!i rts gingen I jeder 11m den Plau aue. 
zafuchen, der illm angewiefen war. Defshalb hat man wohl fehon ziemlich bald in der cnlgcgcngcfettten 
Ecke, bei A, eine zweite Treppe angelegt. 

Noch (ci auf die cigcnthl1lllliche Art h ingc'II'iden, wie :tU dem Raume neben der A .. ",,,.Capelle der 
Zugang durch den in der ~buernirkc liegenden Gang hergenelh in. Die Zllgänge 1ur Anl'la·Ce.pelle 
fUh rlell vom Zwinger aus zu heiden Seiten in fie herein; an der ihr entgegengefetzten Ecke, der V.'efiecke, 
iR die DogenRellung Mgegeben, welche auf Pfeilern ruht und l uf ihrem Rllcken den Wehrgang Irug, der 
tum Danz~r hinHherfijhrte. In Fig. 123 geben wir den Grundrifs des I. ObergefchofTes des nordönlicben 
Fltlgels, welcher den Kapilel·SaaI und daran anRorsend die .Il1",·;tJI·Kirehe enlhilt. 

\Varen aber die Formen des älteren, dem XIII. Jahrhundert angehörigen Baues 
fchlichte und ernfte, fo dafs diefer noch immer ein etwas burgartiges Ausfehen er
hielt, das durch die Veränderungen des XIV. Jahrhundertes kaum berührt wurde, 
fo find die im XIV, Jahrhunderte entftandenen Hauptbauten des mittleren oder neuen 
SehloO"es Prl1nkbauten, die nach jeder Richtung die Einfachheit und den Emlt der Er
feheinung der älteren Kriegsbauten abgelegt haben. Wir geben in Fig. 125 u. 126114.) 
den Grundrifs des ErdgefehotYes, fo wie jenen des ObergefchotYes des Theiles wieder, 
der die \Vohnung des Hochmeifiers enthält, rürftliche Prunkräume, die auch äufser_ 
lieh ihre Heiterkeit zeigen. Die gegen die Nogat nach der Hauptangriffsfeite, welche 
auf dem anderen Nogat-Ufer lag, gerichtete Seite diefes Baues zeigt weithin, dafs 
man nichts fUrchte und durch keinen Feind fich irre machen laffe; felb{\: die mäch
tigen Eckpfeiler mit ihren narken Ausladungen unter dem Zinnen kranze , fo wie 
diefer felbft find fo decorativ ausgebildet, dafs auch durch fie der heitere und freund_ 
liche Eindruck gemehrt wird , den der ganze Bau macht , detTen Ern{\: nur auf den 
grofsen Dimenlionen beruht, in denen er ausgeftihrt ifl:: und der ehemals, als flch 
der Bau im Waffer des Grabens fpiegelte und noch rein urfprüngliches Dach hatte, 
mit fpitzen Dächern auf den Eckthürmen ganz anders hervortrat , als heute. Die 
beiden unteren, in Anficht (Fig. 127) und Durchfchnitt (Fig. 128 114) erfichtlichen 
GefcholTe find jetzt theilweife im aufgefullten Erdreich verfl:eckt. Der Hof liegt um 
fo viel höher, dafs erft das in unferen Anfiehten errcheinende dritte Stockwerk das 
eigentliche Erdgefehofs in. 

Dort in bei A der Eingang in den viel geteichnelen und viel bewunderten grollen Speifefaal der 
Riller, den ogro{sen Remter.. Bei B fohlt eine in der Wand liegende Treppe tum I. Obergefchofs al, 
Verbindung mit der Wohnung des Hochmeiners. Eine äursere Freitreppe ruhrl bei C in einen Vorraum 
und dorl, der Richlung der Pfeile folgeod, bei D in den Gang J;u r Hochmeilkrswobnung; von dort fU.hrten 
twei Wendellreppen E und F tU den oberen Rliumen und tugleieh tief hinab in die Keller. Im I. Ober. 
gefchof. inlereffiren uns neben den twei fchtinen gewölbten Silen und dem prachtvollen, monumentalen 
Gange vor Allem die verfchiedena.rligen iOBeren Verbindungen. Die Treppe F war jene, durch welche 
die Gälle in den oberen Corridor gefühn wurden, von wo fie durch die Prachtlhllr 7 in den eigentlichen 
Fellraum , den rurfUichen Speifeful des Meiners, .2efiihrt wurden. Dic T reppe E war die innere Ver. 
bindungstreppe , auf welchcr auch die Speifen aUI der Kttche emporgetragen wurden und durch deI' 
G&ng 11 in den Saal gel&nglen, von welchcm aus auch die Verbindung mit dem daneben li~enden , etwu 
kleineren Saale vermiuclt wurde. Bei C iJl ein Brunnen. Eigenthllmlich j(\ noeh die Loge K , von 
welcher au, der Hochmeifler unbemerkt in den grorsen Remler hinabfchauen und fo feine Ritter über
wachen konnte. Bei L und /I/lind Eingänge, die vom Hofe aus in die unteren Gefchoffe fuhren. 

Was uns beronders inlereffirl, in die ConflruClion der 'Vehrg1inge, "'ir fehen auf unferer Fig. 121 

flache Bogen, welche die Pfeiler verbinden. Zwifchen diefcn find, yon aufsen kaum bemerkbar, grof$t' 
Schliue , durch welche man michtige Steine herabwerfen konnte, welche \:s auCserordentl ich erfchwerten, 
mit Klihnen oder, wenn elwa das 'Vaffer im Graben vertrocknet war, tU Fufse lich der Mauer tU nlihern. 



Durch die Scharten der ZinDen hindurch konnte man die Feinde bc(chic(sen, wel che auf der Nogat wa ren , 
vor Allem aber anch von dem einen Etkthurme aus jene, wdche über die Brucke kamen uml du Waffer. 
tbor angriffen. Es feheint , dars gerade um defswillen der ganze nau fo weit hervorgerehoben in j denn 
,.,ei ter mochte eben damals fe\bft eine mit Mafch inen gefp.nnte Mauemrmbrnfi nicht reichen. Wie die 
urfprungliche Dach·Conll ruct iOIl war, wiffen wir allerdings nicht ; aber e5 Wllr dod möglich, fa n 2 '" 
Breite ruf den '''ehrgang an den Langfeiten t U erhahen, und auf lIen ThUrmen ergaben fleh Plnl!en VOll 

etwa 5 n:I D urchmeffer, Co dafs yon dort oben noch kräftige Pfeile mit l\Iafchinen geworfen werden lwnnten, 
die Flufs und Brtieke bis etwa tur Mitte beherrfchten. Waren aber etwa Feinde bereits im ZwinGer, fo 
genüg ten HandarmbrUfte, ~m durell die yon aufsen Gar nicht fichtba ren unteren Oeffnungen Pfeile herab· 
zufchiefsen und die Annäherung an den Graben zu verhi lldern. Es konnte aber auch im Augenblicke 
einer nah en Gefah r gar nicht fchaden , dll.f, Fenner genug vorhanden waren , hinte~ denen , .... enn auch 
DI&ogclhaft ec:deckl, SchUtzen mit Bof:'en und Armbruft ftehen konnlen. 

In die Reihe der fe llen Häufer gehärt auch daii der Lormz·Kirche zu Nürn- 1~0). 
Scltl;;ff~If,Id" . 

berg gegenüber (tehende , weit bekannte !:Jcldiiffelfddt'r ' fche Stiftungshalls l 1$) , das fehes Ha" . 

in den edlen Jahren des XV. Jahrhun de rtes errichtet worden ift . Es enthält zu .u 
N~rnb<. rg . 

lIn terft zwei Gefchoffe , die volHhindig umgebaut 
Fig. 129 . find, über deren urfprüngliche Gcfl:altung gar 

nichts fe f!: fteht, von denen wir eben de fsha lb 
glauben , annehmen zu fallen, daf:; überhaupt 

, , 

,. 

Sd,/ii./ftl/tldff fches Haus ~u Nurnbcrg. 

d iefe lben urfprünglich nur als Magazine dienten ; 
denn nicht blofs wendete fi ch die Front damals 
dem F riedhofe der Lorellß·K irche zu; fondern 
man würde auch kaum fpäter zu folch totalem 
Umballe gekommen fein 1 wenn früher fchon 
·Wohnräume vorhandcn gewefcll \V~ircn. Auch 
über die Treppenanlage, wie fie urfprünglich in 
dem nahezu quadrati fch angelegten Bau woh l 
vorhanden war, fehlt jeder Auffchlufs t 7"). Eben 
[0 wenig ift bekannt, wo der Eingang lag und 
wie er befchaffen war. Der ganze thurmart ige 
Bau macht den E indruck , als fe i er fchon IIr· 
fpriinglich Thei l cincr gröfscrcn Anlage gewefen, 
obwoh l {ich nach weifen läfft, dafs die auf beiden 
Seiten an flofscndcn Nachbargebäude nacll Norden 
und Weften frü her nicht dazu gehört haben, fon
dern dafs fel bft: die jetzt daZll gehörigen, au f der 
Weftfeite , ern fpät dazu gekommen find. Es liegt 
alfo keine Veranlatrung vor, von der im Grund· 
riffe nahezu quad ratifchen Anlage , deren Aehnlich. 
keit mit den Wohnthürmen der früheren J>eriode 
(illsbefondere dem Friefacher) fofort auffa llen 
Ilwfs, mehr zu erwähnen, als die fchöne Fronten· 
bildung der Oft:· und Südfeite . Wir geben in 
F ig. 129 die Oft fei te wieder, die im UebrilZcn, mit 
Ausnahme der Dachform der Südfront, gleich in 
lind nur das reizende Chörchen vor ih r voraus hat. 

n ' J D .. ohne jede Bt,rilndung, lObet crft in u nfc'~m Ja'Hhu ndtrl. don Namen .Natrauer Hau, · eth .. hen hat. 
nOJ WahrfcheinHch lag [oe: an der WdHdle Iwir.~.n did em "nd d.", ern fp~l or <I .. " gok:o.uften N"chba,ha,,(e. 
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Von den bcide" IIauplc:efchonell in, wie iu. Thurmc ~u Friefacl. , \las unie re die 1·!aus.C3pel1e , ein 
grofser Sa!ll, der ehemals fp illbogige Fenner halle, deren Form lind Gröfsc Iheilweife noch gen3u d u rch 
die Umgen:lhung llindnrch (lchtLar in, welche d ie Fenßer in un fercr Zei t edillen lirlbcn. '"h1dtllf h lu 
noch, Wellil ~"ch niell i richl ie:, die Spil1bogeurcnftcr in fei ner \ 'erü ffcnll ichuug fe n gen.,hcn. D~s e rwiihnte 
Chörchen bild<!1 den Ah!lrr.1llm der C!l ]lcl1e; <leITen Spiue in eine 1-1t ernc, ",elche e in II nch dern Fried. 
hofe gerichletes ewigC:i Licht umfchlofs. Wi e im Thnrille fU Frie{.,ch , war :luch hier IIber litT Ca pelle 

ein \\"olmful, llber dcmfclben eine Wthrplaue mit Zinne" , der h ier noch Erkerlh urnll;lu:n a n den Ecken 
hcigcfUgl nn~l. Obwohl der Wohnf:tal uicht gewölht war , fondern eine Ih U;endccke hatt e, war d och 
durdl eintn waITerdidllcn Eßrieh (bnlr geforRt , c!a fs das Dnell VOll de r \V"h r]>13I1e nbgenolllmen werden 
konnle . wefshalb es VOll de r un teren COnflrllClioil I'oll /bndig irol in in. Noch I'orhandene W:\fic rfpeier 
dienten <I.u, d'l5 ~uf .kr J>laue nch r~m",elnde RegeuwalTer nllZllleitell. Die V"lksll1,,;nllllg", welche li eh 

Alles nur ihre Weife lIIrecht zu legen weif$, (3m die w3ITerdielllc Wehrpl~ue nnders nuf und erz:ih lt , dds 
Fifchwcihu ~uf dem Dachboden (ei ~n. 

\Vi r fin d hier mit un fcrer Bctrachtlillg an ei nem Punkte angelangt, wo wir 
eige nt lich das vorli egende Kapite l abfehl iefscll kö nnten ; de nn, nachd\:11l die Be
fdliguilg ei nes I-laufes mit der 
\"'ohnl ichkeit {o weit verbunden Fi:;. 130. 

in, wie bei der J-lochmciOerswoh
n llng zu Maric nbmg , fo murrte 

naturgemäCs .mf dem Wege, den 
die Kricgsbaukunrt: fe ithcr verfolgt 
hatte , auch diefer letzte Ren der 
let zteren bedeu tungslos werde n. 
Es ging dies ,,-ber doch nur nach 
und nach von naUen. Noch immcr 
befchäflig tc man fleh damit, die 
vorhandenen Burgen und Paliif1:e 
U!ll zugcJ1:altell, lll1c1 ni ch t immer 
ging mall 111 folehell UmgeO:lI . 
t li ll gen g leich weit. Da lind dort 
bl ieb ma n , (ehon weil Umgcfb.l
tungc ll Liberhaupt 1mmer Geld 
koJ1:ell, weit hintcr dem zurück, 
was and erwärts gefchchen war. 
Nicht Jeder auch kon nte fieh mit 
dem Gedanken befreunden, daf~ 

man doch ohne genüge nde Be· 
fatzung nichts erreichen könne; 
wenn man über eine Colche aber 
verfiige, auch nur eben einen Sturm 
abfchlagc n kön ne, un d da.fs man 
dazu nicht im Thurme zu wohncn, 
nicht fein Haus nach aufsen gänz. 
lieh zu verfchlicfsen brauche. 

Noch das Hauptgebäude der 
I-Iochkönigsburg im Elfa[", das ern: 
am Ende des XV. Jahrhundertes Halll1 lgebäl1de der Ilochkönigsburl:" 1.1). 
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eotftanden in, und das, wie der Grundrifs in F ig, 130111) z.eigt, fe ine Flügel eben 
fo um einen Hof gruppirt, wie beliebige andere flädtifche Wohngebäude, VOll denen 
~_~ __ &~~~~~~n,~_ nur~ ~ 

aus älterer Zeit vorhandenen Thurm verfchont, nicht nur feine Gebäude wenigfl::ens 
tbeilweife mit Wehrgängen und Wehrplatten ausgef1:attet, fondern auch nach aufsen 
verhältnifsmäfsig wenige Fenfter gerichtet. Es in noch immer ein fenes Haus; aber, 
was uns daran befonders intereffirt , ifl: nicht eigentlich die ßcfenigung, die nichts 
Neues mehr z.eigte, weil alles Neue den AufscJlwerkcn galt. Es find nur Fragen 
rein conllructiv.technifcher und rein formaler Art, die uns an dicfem Bau intercffiren 
und die wir defshalb an anderer Stelle beffer betrachten , als hier, 

Daffelbe gilt fo z.iemlich (ur alle anderen Burgen auch, li nd wir können daher '. ~, on,,,,", 
unfer Kapitel mit Vorführung eines Baues befchliefsen, der eine gan z cigenthümliche ,u 
Stellung einnimmt, Es ifl: dies ein mächtiger, erfl: im XV, Jahrhu ndert erbauter, jetzt 1'~ .ch told...J o ,r 

frei flehender Thurm , der lieh im Markte Perehtoldsdorf unwei t Wien erhebt: e in 
verfpäteter Nachkomme der alte n DflIljOJfS und Wohnthürnlc, höher als irgend einer 
feiner richtigen Vorgänger war (fiehe die neben fiehcndc Tafel), Er bildete einen 
Theil einer gröfseren Schlofsanlage, fl:and aber wohl von jeher ganz getrennt, an 
einer Ecke aus der Umfaffungsmauer des Schlaffes heraustretend und nur durch die 
Mauerkrone mit den übrigen Gebäuden verbunden, frei da, Die Eingangsthür im 
J. Obergefchofs, der unterirdifehe Fluchtausgang , Alles erinnert an die allu Zeit, 
auch dafs es eine CapeJle ifl: , die das I. Obergefchors einnimmt und ilber \\'clcher 
drei hübfch wohnliche Räume aufgebaut find, Welchen Zweck allerdings der hohe 
Oberraum mit feinen Kirchenfenfiern hat, wirren wir nicht zu erkläre n , lind der 
offene Gang. welcher aufsen ringshe rum fu hrt, zeigt nur, dnfs man rur Schützen 
Uedenfalls fehon Büchfenfchützen) Deckung nicht mehr (uchte, wenn man überhaupt 
daran dachte, folche heraufzullelIen. 

Der ganze Thurm ifi nur ein Decorationsl1ück, Wenn Illan überhaupt an 
feinem Alter zweifeln kön nte, fo müffte man glauben, dafs ihn ei n mode rner 
Architekt errichtet habe, der mehr fur romantjfche Stimmung Verf1:ändn ifs hat, als 
für mittelalterliche Kriegsbaukunfl:, Eine Erklärung dafLir fin dcn wir ZUIll Theile 
darin, dafs {ich bei Betrachtung älterer Bauten jener Gegend ähn liche Thiirme 
finden, die, wahrfcheinlich älteren Ur(prunges, zur Zeit ihrer Erbauung etwas anders 
angelegt waren, So die vier Thürme der Wiener Burg, welche z. B, auf allcn An· 
fichten gan z ähn liche Galerie n zeigen, die aber I als Lt'(JjJo/d dt'r G/orrddlt' fie cr, 
richtete. jenen des Krak ähnlich gewefen fei n mögen , wie fie in Fig. 55 u, 56 
erfcheinen, Auch die Zinnenkränze, welche jene Thünlle wohl gehabt haben, u, A, 
mag vermauert gewefen und folche Thürme daher auch nur eben mehr Dccorations· 
ftücke gewefen fe in, die man als bedeutfam fiir den Charakter einer Burg hielt und 
defshalb auch hier als Decorationsfl:ück reproducirte, 

Wenn wir mit diefem Decoratiollsflück unfer Kapitel fchlie("en, (0 fragt wohl 
ein oder der andere Lefer, wefshalb wir nicht diefe oder jenc Burg auch nur dem 
Namen nach genannt, d iefes oder jenes fefl:e Haus nicht erwähn t haben, die ja doch 
(0 weit berühmt find, Nu n ja, wir hätten allerdings die Reibe der Bcifpielc noch 
um eine gute Zahl vermehren können; aber wir würde n doch damit nicht \\'efent
lieh weiter gekommen fein ; denn fo viele Burgen, fo viele Individuen, jede anders 
als die andere , aber anders doch nur in Bezug auf Combination der E lemente, 
anders in fo fern, als ältere Moti ve beibehalten find, oft recht Jang-e bcibehallell 
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und recht fpät noch einmal wiederholt find. Manche Burgen bieten aber auch darin 
befondere Schwierigkeiten, daf.~ Theile aus den verfchiedenften Zeiten neben einander 
nehen i endlich aber auch find manche recht berühmte . Burgenc gar keine fo1che 
mehr, fondern ganz friedliche Gebäude, die vielleicht an die Stelle von Burgen getreten 
find, wie z. B. die Albrechtsburg zu Meifsen, die nicht einmal mehr ein feftes Haus in 
und von der daher in einem der folgenden Hefte die Rene fein wird, obwohl fie auf 
dem Berge liegt und a.Burge heifst. Eben fo wird von anderen Gebäuden, die auf 
Burgen (randen, ohne dem Vertheidigungszwccke zu dienen, wie den Vlohnhäufem 
und CapeUen , den Küchen u. A. in anderen Heften diefes Bandes die Rede feiD. 

11. Kapitel. 

Wall und Graben, Mauern und Thürme. 

Wenn wir nun noch weiter das Befeftigungswefen des Mittelalters in Bezug 
auf verfchiedene Einzelheiten ftudiren wollen, fo tritt uns als das Wichtigfte die 
eigentliche Umfaffung des ganzen Platzes durch Wall und Graben oder Mauern 
entgegen. Wir haben oben darauf hingewiefen, dafs die altgermaniCche Art, durch 
Aushebung eines Grabens und Venvendung des aU!'igehobenen Materials zu einem 
Walle, der noch durch PalHraden eine Bruftwehr erhielt, fich tief in das Mittelalter 
herein fortfetzte, dafs man, wenn kein weicher Boden, fondern harter Fels vorhanden 
war, auch nicht davor l.uTÜckfchreckte, den Graben in Fels zu hauen und dafs man 
dann aus den weggearbeiteten Steinbrocken WäHe eben fo auffchichtete, wie man 
fie aus Erde auffchüttete. Da es fieh überall darum handelte , die Feftungswerke 
fo rafch als möglich benutzbar zu machen, fo war allenthalben die Befeftigung mit 
Erde und Holz das edle, was gefchah, und nur nach und nach entftanden an Stelle 
diefer Erdwerke oder hinter denfelben mafCt ve Mauern, die eine folidere und wider. 
flandsfahigere BeCeftigung abgaben. Theilweife gefchah dies erft recht fpät, und 
insbefondere zeigen unfere Städte, bei denen auch die flete Ausdehnung öftere Er
weiterungen nöthig machte, durchfchnittlich keine Cehr alten Mauern. 

Ein Unterfchied 7.wifchen der Conftruction einer Burg· und einer Stadtmauer 
ift nicht zu machen. Wo ein folcher vorhanden in, liegt er nicht in der Verfchieden. 
heit der Beflimmung, fondern in den aus der Terrainbildung erwachfenden Vor. 
theilen oder ift in dem Mangel an Mitteln begrUndet, die nicht geftatteten, .den An. 
forderungen der Sicherheit voll und ganz Rechnung zu tragen. So wie wii- oben 
(in Fig. 17, S. j 5) die Umwallung der Burg Arques gezeigt haben, mag auch jene 
vieler Städte gewefen fein. Wie dort ern Wall und Graben ausgefuhrt wurnen, zu 
denen fpäter die Mauern und wohl erft im VeriauCe längerer Zeit die Thürme hinzu
kamen, fo war es auch bei der Mehrzahl der Städte. 

Wir haben in Art . 15 (5. 18) als eine der älteften Städtemauem jene VOn 
Carcaffonne bezeichnet; indeffen ift doch nur ihre Grundlage Co alt; aber es zeigt 
fieh, daCs die Mauer fchon urfprünglich durch halbrunde Thünne verflärkt war, die, 
unten maffiv, fich an diefelbe anlehnten. Später aber, beim Umbau des xn. und 
XIII. Jahrhundertes, wurde diefe Anlage beibehalten ; auch die Einrichtung, dafs 
jeder Thurm als iColirte Fefte von der Mauerkrone getrennt werden konnte, tritt 
noch bei die(em Umbaue auf. 
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Wir geben in Fig. 131 den Durchfchnitt der Mauer der Salz burg bei Ne u. 
fiadt an der fränkifchen Saale, und zwar gerade des Stückes neben dem Ein. 
gangsthore. 

Diefelbe hat eine Stä rke von ungeP.i.h r 3 In bei etwa 7 m Höhe; fi t fleht in ei,te, Entfernung \'on etwa 
9 _ vom Grabeno;ande, und f'5 ift noch erkenntl ich , daJs die Böfchung des aus dem Felf~n ~h.llenen Grl\beus 

fieh noch als Wall oberhalb des Gn.bens (ortrente. Doch kann dicfer W. I] nicht (0 grofs !:'cwe(cn fein , 
d.fs er alles Material aufnahm, welches aus dem Graben aUfgefchrotet wurde. E$ in daher anzullt'hrncn, 

da{1I e in zweiter \\'/111, von welchem 11 00.:h einige Rd \ e zu fehen lind, den ganzen G rahen :lnfscn umgab. 

Fig. 131. 

1,UO 
•••• • 1O" '~U .. " .. 

fl,,'+--+--ii---.j...-i-I ., ~I-,-i-I --iIC,>-i-1 '+-1 ' I 'I t---j 

Mauer der Sabburg. 

Dic(c Wälle, 'IOD Palilr.den bekrönt , bildeten jedenfalls die urfpdlngliche Einfatrung der DUTg. In welche 
Zeit fie hinaurgehen, in. zweifelhaft. Im Schluff'e des Xl. oder zu Beginn de!; XII. }ahrhundetle5 mag die 
J4auer dahinter errichtet worden fein . Wir haben berei ts in Art. 55 (5, 57) davon gefprochen, {lars {chon 
' 111 Xß. an einzelnen Stellen Fenner in die Mauer gebrochen wurden, welche der Sicherheit und f eni{;kcil 
~ Sinne jener Zeit Abbruch thaten , und dürfen a1[0 wohl fü r die Errichtung der Mauern und Thürme ::.e Crttbere Zeit in Anfpruch nehmen. Nur der mit Buckelquadern verkleidete Thurm , welcher gera,de 
aaf unfertm Durchrehnitte fi chtbar wird , gehört der fpileren , dem XII. Jahrhundert, an und in gleich. 
uil i, Jtl.it den Durehbrllehen der Mauer errichtet , da an heiden derfelbe ziekz30ckftl rmig gebrochene Rund· 

flab fieh ab Venierung lindei. Die Zinnen fin d nur noch an einer Stelle ti er Mauer vorhanden , und zwar 
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mit fchriger Abdachung der Windberge , wie folc:he dem XIV. Jahrhundert eigen iR. Doch· muCs ihre 
Anlage, insbefondere fo weit fie die Breite der Windberge .und die Sc:hartenbreite betrifft, noch der 
lilteren Zeit angehören. Die Mauer bedurfle eines Schul«. gegen \ViuerungseinflUlre und erhielt dielea 
~weirell os durch ein aufgefchlagenes Dach . das auch den auf der Mauer BefindJiehen Schutz bot. Aus 
der Mauer hervorfpringende ThUrme von quadn.tifcher Grundform linden lich nur auf der nordöruichen 
Seite. und twar deren drei. 

Durch die Errichtung der Mauer hinter dem Walle ergab fJch das, was man 
fpäter . Zwinger ~ nannte: ein der Vertheidigung eigener Raum zwifchen zwei Mauem, 
von denen die hintere als Hauptmauer anzufehen und höher ia, die vordere nied. 
riger. Der Hauptzweck diefer Anlage in, dafs der Belagerer nicht fo leicht mit 
Sturmböcken oder Rollthürmen an die eigentliche Mauer gelangen konnte, fondern 
fcholl an der niedrigeren äufseren Mauer Halt machen mume, fo wie dafs den heran_ 
nahenden Feind zwei Reihen Bogenfchützen hinter und über einander empfangen 
konnten. Wann rur diefen Raum zwifchen beiden Mauern die Bezei~hnung .Zwingerc 
aufgekommen ill: , läcrt lieh fehwer fell: fieUen, offenbar erfl: ziemlich fpät. Die 
Sache aber geht jedenfalls hoch hinauf. Schon die altgermanifchen Wälle zeigen 
theil s ringsum, theils an einzelnen Stellen folche Vorwälle vor den HauptwälleD. 
Allenthalben und zu jeder Zeit fuchte man die Fefiigkeit der Anlagen durch felche 
äufsere Wälle oder mindeft-ens Palilradenringe _ um den Hauptring in einiger Ent
fernung vor ihm zU erhöhen. Wir haben verfchiedene ältere Bezeichnungen rur 
folche äufsere Umfalrungen , Co »Hamit~ (Hemd) und . Zingulumc, der ,Zingelc . 
Schulte nimmt an, dafs .Zwinger~ aus . Zingelc entfianden ifi. Die Franzofen nennen 
die Zwinger ,Lict's ~ , von dem deut(chen Worte , Letze.. Im XIV. Jahrhundert 
kommt auch der Ausdruck , Parchamc rur diefen Zwikhenraum vor. 

Eine beftimmte Regel rur die Entfernung der äufseren oder Zwingermauer von 
der hinteren Hauptmauer ift nicht zU finden; die Entfernung fcheint oft beträchtlich 
gewefen zu fein, insbefondere, wenn, wie bei einer Burg, die Hauptmauer hoch auf 
dem Felfen lag und das Hamit aus Paliffaden unten um den Fufs deffelben gezogen 
wurde. lndeffen bedingt jeder [olche Umkreis die nöthige Mannfchaft, und bei 
Mangel an (oleher mag man fleh wohl mit einem einzigen Mauerzuge begnügt haben. 

'H· In der interefCanteften Weife tiefs lieh bis vor Kurzem noch die alte Erd-
Erd":~:ll""g umwallung der Stadt Cöln 17 8) erkennen, die bis zum Schluffe des XIl. Jahrhundertes 

~on Cöln. das Hauptvertheidigungswerk der Stadt bildete ; erfi von da an wurde auf diefen 
Wall, der vollfiändig erhalten blieb, die Mauer aufgefetzt und mit ihren Fundamenten 
eingefenkt. 

Der Wall halle wohl urfprUnglich, je nachtlem das Terrain felbn Erhöhungen und Senkungen bot, 
eine durchfcbniulic:hc Höhe von 6 his 7 m über den nalürlichen Boden , etwa eben fo viel Krooenbre.ite 
und aufserdem etwa 7 m Grabentiefe, fo dafs die H öhe von der Grabenfohle his zur Wallkrone 12 bis I .... 
betrug. Bei Errichtung der Mauer, an welcher vom Schluffe des XII. bis etWA ~um Schluffe des XIV. Jahr
hundertes gearbeitet wurde. ReUte man auf einzelnen einiefenkten Fundamenten Preiler her, d ie von Mitte 
tU Mitte etwa Sm von einander eatfernl Ib.nden, durch Bogen unter einander verbunden und gegen aul3cn 
nur durch verhiltnifsm3fsig dünne Mauern abgefchloß'en wuen. In den Bogennifchen der Mauer Waren fc::hlitz. 
förmige Schiefsfeharten I n) angebracht. Auf den Bogen crgab flch eine Mauerkrone von ungeilihr 3,1 ... Breite, 
auf der die Vertheidiger bequem neben einander hin und her gehen konnten. An der Aufsenfei te fchlors 
ein Zinnenkranz die Mauer ab. Derfelbe war luletzt einer anderen Krönung gewichen; doch wuen noc;h 
an einseinen Stellen genügende Rene erhalten, um uns ein Bild zu geben. In Entfernungen von etwa. 

111) Sieht: Cölner Thorburi"en und Bercßigunicn , 880 - 81. Herau1icacbcn VOn dem Architeklen· und lnctl:licur ... 
Verein fü r NiedelThein und Wellpllalcn. 1883. 

1111) SI. waren In den älteren Theilen url"priinilich nichl vorhanden und fond ihnen erlt fpäler bcigefart, möge .. . bel 
den Jünieren aber fo{o'l aniebrach l word en fein. Darr.lbc mai bcrili1ich der 1'hurmrehanen Kchen. 
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00 In wurde ein nach rückwärts offener , mit einem Halbrund lufsen hervortretender T hurlll in die Mauer 

einge{choben. Auch in den HalbthUnnen befanden lieh Sc::hliue. In der Mauerflirke der letzteren lagen 
T~ppen . die vom W.lle J:u r Mauerkrone emporfUhrten. Die Höhe der T hUrllle Uberragte die Zinnen nur 
um ein ganz geringes Maf,; ein Durchgang durch die T hUrme verband die Krone der Mauertheile, ,,·e!ehe 

.zu bciden Seiten eines lolchen lagen. Wir können annehmen, dafs diefu Syllem im Schlurre des XII. Jahr. 
hundertes feft geftelh und, fo lange an der Mauer gebaut wurde, auch fefl ijehalten war. Als Material 
di"enten Bafaltf!i.ulen, die, in ihrer Originalforrn geblieben, ill verfth iedcner Li nge theils als Läufer, theils 
·a ls Binder verwendet wurden , wo es anging durch d ie ganle MauerR!lrke hindurcJIgreifend, und z .. ·ifchen 
denen regelmifsig· gearbeitete Tufflleine Verwendung fanden, theils um eine regelmäfsige Sehiduung ZII 

bilden, theils, wenn wohl das BafaltmllleriRI nicht entfpreehend vorhanden wll r , auch lufallImenhlingenoe 
?Iallertheile daraui zU errichten. \Venn die Mauer dauernd erhalten werden follte, ohne fortwähremle 
Reparaturkollen tu verurfaehen, fo murrte ein Dach darauf aufgefehlagen werden, welches fo e inIJerichtet 
werden konnte, dafs es auch im Augenblicke des }vunpfes nicht hinder te und bei fchlethtem Wetter denen 
SchutJ: bot, welche f,ch auf der Mauer aunlielten. Auf den alten TIlUrmen, die bei der ceringen Uebcr. 
höhung nicht in der Lage gewefcn w!l.ren, der Mauerkrone felbfl we!entliehen Sehul 7. zu gewähren, hallen wir 
uns noch ein ausgeladenes hölzernes Stockwerk zu denken, von welchem aus Pfeile nach allen Seiten hin 
gefeborren werden konnten. Otefe ThUrme h:\Iten insbefondere die Aufgabe, einen Feind , we\cher lieh 
der Mauer näherte, J:U empfangen und .• wenn er etwa bcreils am Fufse derfclhcn lieh befand, ihn von 
beiden benachbarten Thurlllen her wirkfam zu bekämpfen. Aber auch illr eigener Fur, muffte gefcl,Utn 
werden, was durch ein ausgeladenes Stockwerk gefehehen konnte. Die äufsere Seite des Grabell5 w:lr 

urfprUnglieh jedenfalls l uch gclXlfcht. In fpätern Zeit war an Stelle der !iufseren GtgenbMchullg eine 
Stut;r;mauer getreten, fo daf, nur die grafse Böfehun!; am Furse der Mauer Ubrig blieb. Erfl im XI\'. 

und XV. Jahrhundert wurde , durch einen geringen Zwifehenraum getrennt, ein zweiter ähnlicher Grallen 

aufserhalb des erllen angeltgt. 
Die Beibehaltung des inneren Walles und die Auffeuung der Mnuer auf denfc1bcn ergab nnlll rl i,· h 

·e ine recht imporante Höhe fUr die !leCammte Anlage. Allein da die Mauer nicht tief fu",l in war, konnte 
eJ einem Feinde gelingen, €ich unter der Mauer hinweg durch den Wal! einen Weg in du lunere zu 
graben, und wir wirren in der That von einem Angriffe, der im lleginne des XIII. Jahrhunoe rtes auf t.Ic r 
Sudfeite der Stadt in diefer Weife verrucht wurde, hei welchem nur die· W.chfamkcit tIe r Venheidiger 
das E indringen des Feindes durch diere Brerche verhinderte. 

Auf der neben ftehenden Tafel ifl: ein Stück der Mauer vom füdlichen Thei le der 
Stadt nach den Aufnahmen bei Widlm/, und den dort gegebenen Reconftructionen 
dargeftellt. Wir würden, wenn wir eine folche zu machen hätten, die noch fur das 
XII, Jahrhundert Geltung haben fall, dem Thurme eine Zinnen krönung geben ; doch 
ift eben die Mehn.ahl der Thürme ed} in fpäterer Zeit zur Ausfuhrung gekommen. 
In Carcaffonne. wo ähnliche halbrunde Thürmc fchon in der weJ1:gothi fchen. viel· 
leicht auch in der römifchen Mauer fl:anden, fmd nicht blofs Zinnen erkennbar, 
fondern auch deutlich die Trennung der einzelnen Thürme von der Mauerkrone, mit 
der" fie nur durch eine Brücke verbunden find, die leicht weggenommen werden konnte. 
ähnlich wie am T hunne der Salzburg. 

Wir wollen nur auf Ei nes noch aufmerkfam machen und \"erweifen da!Jci nuf die Tafd bei S. 212 

(Querfchnitt). Nachdem einmal die Mauer auf dem Walle e rfi eh t~l war, hielt derfelbe .wohl rchwedieh mil 
der Spitu feiner oberen natürlichen Böfcbung: an der AufsenfeIte der Mauer: es bildete fich G~'17. ' ·on 
{elbn am Fufse derfelben eine kleine Wallkrone , die einen FufslI'eg rings Uß! die Mauer erga~ . Wenn 
d ieCer dlU"Ch eine Brufi'll'ehr .u.s Pali rradcn ,cCthUI,t war, (0 konnte er der Verlhcidigung noch gute 
Dienll.e leiften. Der Zugang konnte leicht VOLl den hölzernen \\'ehrgängen aus genommen werden, welche 
auf den Verbindungsgängen aufgefehlagen waren, die von den Thorhäufern aus lieh nach detl Aufsc ltwcrken 

zogen, wie dies auf der angefUhrten Abbildung dargeneIlt in. 

Scbon die Römer fiell ten fowohl qnadratifche, als halbrunde Thürme in folcher 
Entfernung · in ihre Mauern und liersen fie aus denfelben herausrpringen , dafs die 
aufgeflellten Bogenfchützen den ganzen Furs der Mauer zwifchen je zwei T hürmen 
befireichen und fo dem Feinde es unmöglich · machen konnten, am FlIfse dcr Mauer 
fieh CeR: zu retzen. Daffelbe that man auch im Mittelalter. Confequcnt du rchgeHilut 

HaDd buch der Arcbitektur. 11. 4 ,11. ' 3 
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finden wir indelTen die Verwendung der Thürme nur bei Städten, di~ über genügende 
Mannfchaft verfugten. um die Thürme auch gut zu befeuen. Bei Burgen fehlen 
fle oft, weil mitunter die Unerfleiglichkeit der Felswände es überRüfflg m~chte, rur 
den Fufs der Mauer befonders zu forgen, dann aber auch, weil man doch nicht die 
Mannfchaft gehabt hätte, fie zu befetzen. Das Bei fp iel der Salzburg zeigt, dafs man 
auch bei Burgen, wo die VerhältnifTe es zuliefsen, die Mauerthürme zu fehätzen wuffie. 

Was die Form der Thünne betri fft , Co kommen auch im Mittelalter die heiden 
den Römern geläufigen Formen zu allen Zeiten neben einander vor, und es ift uns 
nicht gelungen, feft zu fiellen , dafs man unter beftimmten äufseren Vorausfetzungen 
die eine oder andere Form vorgezogen habe oder dafs der Gegenfatz beftimmte 
Gegenden und Schulen anzeige. Wir finden beide Formen das ganze Mitfelalter 
hindurch neben einander vor. 

Wie alle Kriegsbauten der Kreuzfahrer im Oriente I fo find auch die . auf der 
neben ftehenden Tafel wiedergegebenen doppelten Mauern der oben in Fig. 51 
(5. 103) dargeftel\ ten llurg von Tortofa von weit mächtigeren Abme(fungen. als alle 
ähnlichen Bauten des Abendlandes. Insbefondere find die mächtigen tiefen Gräben, 
welche aus dem Felren gehauen , aber faft bis zum Spiegel des in fie eingeleiteten 
Meereswaffers an ihrer inneren Aufsenfeite als Fortfetzung der darüber auffieigenden 
Mauerßuchten und Thürme mit Buckelquad'ern verkleidet fmd, geradezu überraJchend. 
Die Buckelquader felbCl: fmd in ihren Mafsen gröfser, als bei unferen deutfehen 
Bauten, und tragen wefentlich zu dem g rofsartigen Eindruck der Erfcheinung bei. 

D ie innere Mauer, welche jedenfalls {chon WilDranti TIM O/tlmDurr im Beginne des XIII. Jahr
!\Undertel, wenn vielleicht l uch nieht in der (plteren Höhe, gefeben, hlben jet.tt die Höhe der ThUrme 
und nicht blufs einen Wehrgang auf der Krone von fol cher Breite , dars feiMt Wurfmafehinm fUr Pfeile 
lu{geftellt werden konnten, gedeckt durch eine Mauer mit ann!ihernd quadra ti fehen Fcnfteröffnungcn, fandem 
auch einen Gang unterhalb derfelben , der durch die ganle U nge der Mauer lief und fO\lo'01l1 (Ur 
Armbrufi., all auch fUr BogenfchUuen dienen konnte , die hinter der Reihe langer Schliue f4nden , 
welche von diefem Gange aus ein förmliches UeberfchUllen eines nahe gekommenen Feindes ' mit rafeh 
abgefehoffenen Bogenpfeilen I;eflattelen. Am Fufse der Mauer befand lieh in Nifcben eine lweite Reibe 
folcher Schlitle, hinter denfclben gewölbte Gebäude, die vielleicht era fpäterer Zeit angehörten i fie bildeten 
eine wefentliche StUlze der hohen Mauer; ih re Plat tform mag Wurfma{chincn getragen haben , die 
weith in treffende, grofse Schleuderkugeln empor· uml tlbe r die Mauer wegw.u {en 110). Deutlich läm fieh 
aU I der neben {lehenden Tafel elie Wichtigkeit der \lorfpringenden Thtirme erkennen, welche Quch an 
ih ren Seittn Schlitze haben , durch die der F eind, wenn er lich der Mauer genähert hatte, wirkfam von 
tier Seile bekämpft werden konnte. 

Wir hlllen oben ausgcrprochen, elafs wahrfcheinlich im Beginne des XIII. Jahrhundertes mir die innere 
Mauer ß.and und dafs die .:iufsere mi t ihren ThUrmen erC\ im Laufe des letzteU'n d41U kam. Vermutblich 
wurde die innere auch ern damals e rhöht, um uber die iufsere entfprechend hoch wegfchiefsen lU können. 
Ein Gefitns, welchel gerade in der Höhe des Ganges, der muthmafsl ichen urfprUnglichen Mauerk~nc:, 
liegt , hltte ronß. keinerlei Bedeutung. Um die i ufsere Vertheidigungslinie herzuß.ellen , wurde luaächft 
Unter BelarrunI:' eines Walles ein lweiter Graben aus dem FeUen gehauen , auf dem Walle fodann eine 
ll\"eile wefentlich niedrigere Mauer aufgeftellt, am Furse ebenrlll!! mit Nifcben und SchiefsfchartenfchliUeIl 
Yerfehen; fie hatte etwa. die Höhe Yon 6 mund WJ.r noch durch eine -4 m hohe, mit quadratifehen fe nner· 
artigel! Oeffnungen verfehcne Zinnenmauer abgefch lorren. Auf ihr kDnnten a1 fD ~wei Reihea Vertheidiger 
flehe n , Uber welche noch , wenn der Feind IU nahe gekommen war, die Vertheidiger der inneren ?o.r.uer 
in ~wei Reihen ibre. Pfeile wegfenden konnten. Die 'Vehrplatten der T hUrrne aber waren fUr grofse Wurf. 
rnafchinen gerliumig genug. Bogenfchölzen allerdings "dörften bei der grofsen Entfernung von SO m der 
inneren Mauer "om liufseren Grabenrande kaum mehr vielen Erfolg en ielt haben; dagegen Ilber war die 
Befatzung der inneren Mauer vollft.indig im Stande, die furse re zu beherrfchen, fnlls diefe etwa genommen 

war und der Feind lich dort fell fetlen ·wollte . 

• 180) Auch ~nd~twirts , Co im Lollvre . w;r4 die AuffiellUDi fokbcr M.rchlncn im Hofe an Stellen, ""'0 di~ctes Ziele.. 
nieht mÖit ieh ",ar, berictuel. 
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Wefentl ich einfacher geftaltete fleh das Syftem, nach welchem di e deutfchen 
Städte vom SchlufTe des XIII. Jah rhundertes an bis in das XV" ihren Mitteln und 
ihrer Vertheidigungskraft cntfprechend. ihren Maucrk ranz hernel lten. Der Vergleich 
der Mauern von Nü rnberg. die wir als ei n charaklerifii fches Beifpiel nehen jene von 
T ortofa fieUen können, zeigt diefen auffallenden Unterfchied. Wi r haben in Art. 33 
(5 . 35) gefag~) dars am Schluffe des XIV. Jahrhundertes die Hel'ficllung diefer Um
wallung begonnen wurde, und haben auf der Tafel bei S. 34 einen Gefammtüberblick 
über die Stadtbefeftigung gegeben. Hier zeigen wir auf der neben fl:ehenden Tafel einen 
Theil der Umfaffung d er Südfeite I und zwar jenen unmittelbar vor der Karthaufc. 
Als das Syfiem fen gefiellt wurde, waren zwar die Feuerwaffen in Nürnbcrg bereits 
in Verwendung. A llein fie waren noch fo wenig entwickelt, dafs fie in umfaffender 
Weife zur Vertheidigung nicht herangezogen wurden und die Mauern auch nicht 
darauf eingerichtet waren. der Artillerie zu widcrfichen. Es war aber die Einrich. 
tung getroffen, dafs eine gröfscre Mannfchaft den Feind fchan bei dcr Annähen lng 
mit Gefchoffen empfangen fo llte. Der Hauptfache nach mag hier die Armbruft als 
Waffe gemeint gewefen fei n . an deren Stelle im Einzelnen auch Handfeuerwaffen 
getreten fein mögen. Grofse Wurfmafchincn fanden ihre Aufllellung im Zwinger. 

Wie allenthalhen, fo fuchte mall auch hier wnächft , mtigliehft rafeh eine einfache Umfchliefsunl: 
henufiellen, die dann nlch und nach verftiirkt wurde, bis zuletzt noch der Stadtgraben , wahrkheinlich 
erft fehmal , hergeftcllt wurde und endlich die grofse Breite erhielt, die un! heute noch Uberrafcht. Eo 
verging darüber eine Reihe vonJahrzehnlen; aber es unterl iegllu\um einem Zweifel, da fs, vielleicht wfnige 
Einzelhei ten ausgenommen, die ganze Anlage, fo wie fie im Verlaufe de5 XV. Jahrhunrlerte5 zur AusfUhrung 
gekommen, rchon im XIV. gedacht Wal. Zun!ichfl fehein! man l\amit begonnen 11.1 haben, eine einfache 
!buer, ungerahr 1 In ftark, aufzufUhren , die an verfchiedenen Stellen verfchiedene Hühe, im Durchfchnitte 
wohl 7 In, halle. Diefe .M:mer hatte I.Ir fprUnglich noch keine Verl\:irkungspreiler, wi~ Inan noch an ei ner 

kleinen Strecke nördlich vom Spiu lerlhor fehen kann, wO' auch die Innen flu cht glntt und fauher bearbei tet 
il\. Aber e$ !lehen dn:clne Binder herll.us, welche erkennen laffen. dafs man fchon damals die Siellen 
beuichnete, an welche fplite r die Pfeiler angelDauert werden folhen. Die(e fin d denn allch fan ringsum 
: ur A\1$fllhrung gekommen, in etwa 6 In Entfernung von Mille zu Mitte, einer Ureite von 1,10 '" mit 0.7' In 

Vorrprung und einem Sockclvorfprunge von O,U m. Die Pfeiler lind durch Rundboge'l verbunden, deren 

Zwickel au~gemaUerl linu. 
Die Krone hilI ein nll eh heiden !:>eiten ausgeladenes Gef,rnt und erreicht durch daffc1l>e eine Breite 

von 2 ,t o In, von det je(loch 0 .30 m fü r die Zinnen mauer abgehen, derfn Dltnne 11m fo aumilliger ift, als 
man j~ doch fehon GefehUtzk ugcln tU fUrch ten gehatit . hätte. Die Nürnberger wumen woh l , da(s uer 
benachbarte Adel , daf~ fe!hft ihre !leten WiderfAcher, die Markgrafen von Urandenburg, wenig GeCchlltl 
befafsen. Die Zinnen wurden theilweife aus Quadern errichtet. an einzelnen Stellen IIUS llaeldlein I:emaucrt . 
Die W indberge erhielten eine Breite von I , .. m, die Scharten eine folche von 0,10" i jede Windbcr~ 

erhielt einen Schlitz i die Gefammthöhe der Zinne belrug 2,00 m. Zu r Sicherung gegen die EinnUffe des 
Wetten ifi ein Dach auf die Zinnen gelegt. dM einen gedeckten Wehrgang bildete. 

Tn Entfernungen von etwa Mn, fmd quadratifche Thürme zwifchen die Mauer eingefchohcn, wl'\che 
nach innen nur wenig, nach au{sen dagegen flark vorfpringen und elwa 0 m Brei le der Quadratfeile 1laben. Ein 
Stockwerk (lerfe1bell ifl mit der Mauerkrone eben; darüber find lIlejf\ noch zwei, theilweire l\uch drei andl're; 
deT untere Theil der ThUrme bis ZOIr Höhe der Mauer ift in I.wei Stockwerke getheilt, VOll .Ienen das untere 
allerdings fehr niedrig i!\ 181). Im Ganten konnten vier Reihen SChUlzen in jedem Thll.me fiehen. Chal'1l.k· 
teriftifch ift, dars die Thllrme beiderfeits durch grofse ThUren mit dem Webrgnnge der Mauer verbIInden 
find, fo dafs die Verbindung durch die ThUrme mögJichft ungehindert war. Der Gedanke, jeuen Thurm 
zu einer eigenen Burg lU machen, der. wie der Hauplthurm eintr Burg, befonders belogerlwcrdl'lI lIl ~me, 

wie dies bei den T hurmen von Carcaffonne angefi rebt war. ifi aufgegeben, weil der Jo·eind fich fchwerl iclt 
damit befaffi: haben wUrde, dies zu thun, und weil die Unterbrechung der M..auerkrone bei jedem T hurme 
den Verkehr .. uf dfffi Wehrgange derart behindert haben würde , daf5 dies im Augenblick einer Gdallr 

XIV. u. XV. 
Jahrh . 



hälle verh!ingnifsvoll werden können . • Der Zugang tur Mauerkrone findet daher durch die Thunne In) 
ftatt , deren jeder im Erdgefehofs eine Eingang1thür von der Stadt her hat, und war im Inneren urfprüng_ 

lieh wohl nur durch Leitern ve rmittel t , an deren Stelle fpä ter recht fehlechte Treppen getreten lind . 
Ein Erkerehen an der Seite eines jeden Thurm('! mit offenem Boden enthält e inen Abort , ein Beweis 
dafür , dafs flch in diefen Thürmen wenigftens ei n~elne Mannfchaften dauernd aufhielten. Splter wurden 

die Thürme noch mit Sehloten verfehen und heizbar a-emacbt; bei diefer GeletrCnheit wurde auch d ie 
Mehnahl der Schlitte in FenAerehen ,·erwandelt . Einleine der ThUrme lalTen erkennen, dafs lie urfprünglich 
nach der Stadtfeite offen waren. Die Mehrzahl war aber fwon urprUnglieh durch eine mit kleinen Fenftern 
Terfebene Mauer abgefchloffen, welche inneffen allenthalben nur etwa die Hälfte der Stärke der übrigen drei 

Mauern hat. Zinnenlu5nze fcheinen bei diefen ThUrmen nie vorhanden gewefen zu fei n. Die umftehende 
Tafel zeigt /luf der inneren Anficht das Dach des Thunnel niedrig, fo wie jettt die Thürme der Gegend fa ft 
au.snahmslos gedeckt find , während bei den anderen Anfichten das Dach nach 

einem in der Nähe befindlichen älterer Conftruction gezeichnet in, wie 
{oleher mehrere vorhannen find. Du aufgemauerte Dachfenfter, Co wie die 
zwei (laneben befindlichen Luken geftatteten, dafs noch einige SchUtzen 
dort oben aufgeneIlt werden konnten. Während die AusIUhrung des ge· 

mauerlen Erkel1l in Backftein du'ur fchliefsen l!ilft, daf! diefe Thurm· 
{pitzen erll im XV. Jahrhundert tur Ausruhrung gekommen find, in eine 
Anzahl anderer im Mauetringe vorhanden , welche am Dachrande aber nnr 

gegen aufsen %\I·ti fteineme EdahUrmchen haben, die als Schilderhäufer 

für je einen Mann dienten und ZIIgleich neben 'der Beobachtung der Um. 
gegend die EllIfendung von GereholTen auch von da aus möglich machten 

(Fig. 132). Diere mögen noch im XIV. Jahrllundert ur Ausführung ge

kommen Ce in. 
Vor der Mautr und den ThUrmen beb.nd f'ich der im Durchfchnitt 

17 m breite Zwinger. Wenn wir in Tortor. fehen, dafs derfelbe, durch den 
Graben getrennt , nur fehr fchlilal Bi und dafs ludem eine hohe Mauer 
vor demfelbcn fleht , Co erkennen "";r forort, daf, Wurfmafchinen dort nicht 
Co gut aufgelletlt werden konnten , ab im breilen NUmberger Zwinger. 
Es in !'ber bei diefem aucb nur eine Staumauer vorhanden , keine weiter 

auffteigende hohe Mauer , Co d.Cs die \VurCmafcbinell zwar von aufsen ge

fehen werden konnten , dars aber auch ihre Bedienung d irect !ah, wohin 
fie ihre Mafchinen tu rich ten hatte. Höberne bewegliche Wände gaben 
Schutz genug. So in d ie Zwingermauer durch eine einfache Zinnenkrön\lng 

der Futtermauer erfetu. Von diefen Zinnen find nur noch l\'enige Rene 
vorhanden; fle laffen aber deutlich erkennen, daf, die Conllruction gellau 

diefelbe war , wie jene der obtren Zinnen, fo dtüs wir auch nllllehmen 
können , dafs gleichfalls ein hlSk erner Wehrgang, d. Jl. eben ein Dach , 

das Mauerwerk fchUt1te. 
Wir haben bei unferer Darllellung des Zullandes der Nürnherger 

Stadtmauer , wie er im XIV. Jahrhundert benand, an der Au{sen{eile des Mauenhurm auf der 

Grabens keine Brünungsmauer Inl:Coommen. Diefe Auftenfeile war jene, Wenreite von Nümberg. 

\'on welcher der Fdnd nahte; Schutzmafsregcln , damit er nicht iu den ~1100 n. 0.. 

Graben fille und f,ch nicht befchädige. gehörten nicht tur Vertheidigung; 
n~h weniger aber wollte man ihm Gelegenheit bieten , flch hinleI' einer {olchen Mlluer zu da:ken. Die 

eigenen Bewohner aber, welche an Sonn· und Felltagen fich vor der Mauer im FreieIl ergingen , murrten 

felbn fehauen , daCs fle keinen Sehanen nahmen, Indefren fcheine n doch da und dort {olche Schutzmafs· 
regeln vorhanden gewefen 1U rein. Dies deutet jedoch nach unferer Meinung net. u.rauf hin, daCs nich t 
blo{s vor den Thoren noch liufsere Werke vorhanden waren, (ondern dafs dide auch unter fleh noch durch 

Wälle, Grliben und. Palli{adenreihen "erbunden waren. 

Im Wefentlichen wurde diefes Syftem nun bei allen Stadtmauern Deutfeh lands 
durchgefuhrt, fo weit die Städte dazu die ~ittel aufbringen konnten . 

li2) A~ eiR!elne~ S"Uell find indorren auch 3u(~erhalb der Thü,me Treppen. die lUr Mauerkrone fiih,~n. 
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Wo d ies nicht angin ~, behal f man lieh, wie es eben gehen mochte, immer 
aber nur mit dem Gedanken, es dUTChzufiihren, fobald es die Mittel geflatten wUrden . 

Wir finden da lind dort verhältnifsmäfsig niedrige und thcilweife recht dünne 
Mauern , deren Krolle zu fehwach war , um einen ,"leh rgang darauf anzubringen ; 
gewifs follten auch diefe gelegentlich durch Pfeiler und Bogen verfl:ärkt werden 
und fo eine genügende Breite CUf den Wehrgang erha lten. Bis dies aber möglich 
war. behalf man lieh mit einer Erdanfchiittung oder einem Holzgerüfl: hinter der 
Mauer. Unfere unten folgenden Abbildungen, insbefondere die DarfleUungen der 
ThoTe, zeigen einige F älle diefer Art. So geben wir z. B. unten das WafTerthor zu 
Tangermünde, von dem wir wirren, dafs es ei n Vorwerk hatte, an welches fich zu 
beiden Seiten ein vor der Stadtmauer hinlaufender Wall anfchlofs , der aufserhalb 
des Grabens eine äufsere Vertheidigungslinie bildete. Die Stadtmauer felbft, obwohl 
ehemals mit Zinnen ge(chmückt, ift. dort fo dünn , da(s tie nur dann Widerftand zu 
leiften vermochte, wenn fieh innen, an ihrem Fufse, eine kräftige Erdanfchüttung 
befand und ein Holzgeruft einen Wehrgang bot, auf welchem fich die Vertheidiger 
bewegen konnten. 

Fig. 139 zeigt neben dem Thurm , wege Il defTe n fie unten gegeben in . noch 
eine andere interefTante Partie der Stadtmauer von Luzern. Nicht allenthalben 
liefen ja die Mauern hori7.ontal i theilwei(e machten fie mehr oder minder beträcht
liche Steigungen den Berg hinauf. Wo es anging, wurde die Mauerkrone in einer 
Rampe emporgeftihrt; wo aber wie hier die Steigung zu bedeutend war, bildet d ie 
Krone der Mauer eine rormliche T reppe, die durch eine in gröfseren Abratzen :tuf
fteigende 5childmauer gefchützt ift. 

In der Geftaltung der Thürme entfaltete das XIV. und XV. Jahrhundert ei nen 
regen Formenfinn . Der einfachen, wir möchten faft fagen, nüchternen Gefl:altung der 
Nürnberger Thürme gegenüber, zeigt insbefondere der Norden Deutfehlands, ver· 
anlalTt durch die Entwickelung, welche dort der Bau aus Backfl:einen genommen, 
oft geradezu phantafiifche Formen. Aber auch andere Gegenden, fo Böhmen, ins· 

befondere Prag, zeigen eine Entwickelung in ihren 
Fig. 133· Thürmen, die erkennen läfft, dafs (je mehr Schmuck

1$1) Nae)r,: BocK, •. a. 0. 

fl:ücke zur Zierde der Stadt lind, als Kriegsbauten 
zu deren Sicherheit. Auch in den Fluthen des Rheins 
fpiegeln flch Thünne - wir erinnern nur an jene zu 
Oberwe(el und Andernach - die zwar noch immer 
Fe(\:ungsthürme find, denen man aber doch deutlich 
anfieht, dafs fie nicht blofs die Stadt fchützen, fondern 
auch die Bewohner erfreuen, vor Allem aber den 
Vorüberfahrenden das Bild der S tadt dauernd ein
prägen follten. Als Kriegsbauwerke 7.eigcn (je uns 
wenig Neues. Davon wird bei Befprechung der Thorc 
die Rede fein , da gerade deren Thürme Veranlaf(ung 
geben, die(e Eigenthümlichkeiten hervorzuheben. Hier 
wollen wir uns noch an einige erinnern, die zwar 
weniger phantafiifch. darur aber typifch find. 50 zeigt 
uns Fig. , 33 1113) einen halbrunden Thurm aus Aachell , 

1.&. 

F~n' 
reicblhuIII 

der {pilluen 
Tbürme. 



der f~hr charakteri!l:ifch ift: fur d ie 
Thünne diefer Grundrifsform in fpä. 
terer Ze it. 

Wie wir neben den quadrati. 
fehen auch runde Burgthürrne finden , 
fo finden wir auch vollrunde Thürrne 
in den Mau~m der Städte. Ein Thunn 

. in Granfee (Mark Brandenburg) mag 
in feiner Grundlage noch in frühe 
Zeit hinaufgehen ; er war noch eine 
Burg CUr !ich, ohne einen Durchgang 
zur Verbindung der von ihm get renn. 
ten Mauerkrone (Fig. 134 1 &4.). Wie 
ein Burgthurm hat er feinen Eingang 
hoch über dem Boden ; aber der 
obere Theil mit feinem reich bewegt 
geformten Zinnenkranze gehört eben 
fo fpäterer Zeit, dem Schluffe des 
Mittelalters, al1, wie die oberen nir 
kleine Gefchütze beftimmten Oeff. 
nungen. 

Ein kleiner runder Thuml, der 
aber durch feine Lage nicht unwich· 
tig rur die Ven:heidigiIng der Stadt 
wal", i!l: das Cuniberts·Thürmchen zu 
Cöln (Fig. 13S IU). Dem XlV. Jahr. 
hunderte angehörig, hatte es urfprü ng. 
lieh auch nur Schlitze an den Stellen, 
welche fpäte r Fen(ter erhielten. Der 
Kranz von Zinnen, der . das Thürm· 
ehen umgiebt, ruht auf einer Reihe 
von Conrolen, die durch decarative 
Bogen unter f1ch verbunden find ; 
eine Spiue , wie fie nach Analogie 
anderer Thürme vorhanden fein müffte, 
fcheint das Thürmchen nie gehabt 
zu haben. 

Wir können nicht umhin, hier 
auch noch einmal auf die Form der 
heiden Thürrne zurückzUKommen, 
welche das Hauptw~rk des Schlaffes 
Ehrenfels zierten und, mit Ausnahme 

l!t) Nacll : AI)LU, l. l. 0., Tnf. LXXVII. -
Der jcm vorllandcne Ein.an .. in /la. Erdi:cfchof. i!l 
natürlich ern fpä! eing>ebrochen. 

11') Nach : WIKTK" .. , a . :1 . 0. , Ta!. SI. 

Fig. 134. 

Mlluerthurm zu Gran(ee 114). 

Fis:. 135· 

Cflni~e,.f!.ThIlrmchen zu Ci,i]n In). 
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der Dächer, heute Iloch .erhalten und. Wir haben oben (Art. 136, S. 178) geragt, 
dars im XIII. Jahrhundert wohl einfache ausgeladene Holzgerufte die \oVehrp[atte ver
gröfserten und haben auf der dort heigeftigten Tafel die T hürme (0 darge IleIlt. Dort 
ill auch in Punktirung die Gellalt und Gröfse beigefLigt, welche der eine T hurm fpäter 
erhalten hatte. Diefe Dächer, deren Form fich aus den in Art. 107 (5. 134) erwähnten 
älteren Kupferflichen mit unzweifelhafter Sicherheit erkennen läfft, zeigen. dars auch 
rolche ilffi Rhein zu Haufe waren, und ein Blick auf Fig. 77 wird (ofort den Aus
druck »zieren l: rechtfertigen , welchen wir focben gebraucht haben, wird aber auch 
zeigen, wie verwandt der ei,ne der Thürme in fe iner Form mit dem Cuuiberls· 
Thürmchen in Cöln in. Das Uebergehen vom Runden in das Achteck, die Aus
ladung des oberen Theiles über' den unteren , welche zu gering ift, als dafs das 
eigentliche fortifikatorifche Bedürfnifs fie hervorgerufen, deutet, eben fo wie die vier 
Erkerchen am Daehrande des zweiten Thurmes, darauf hin , dafs es dem Baumeifl:cr 
bei FefHl:ellung fe iner Formen fan mehr darauf ankam, eine kUnfl:lerifche Wirkung 
zu erzielen, als die Feftigkeit zu erhöhen. 

Die Feuerwaffen entwickelten lieh im Laufe des XV. Jahrhundertcs zu imlllcr 149· 
.:inr~hrua .. 

gröfserer Bedeutung, lind bald liefs lieh die Forderung, da fs lie als ein wichtiges der Artill erie 

Vertheidigungsmittel beftimmenden EinAufs auf die Kricgsbaukullft: 1.U nehmen be- • in.d.aa 
• \ Crlh~,d'l"unp · 

rufen feien , nicht mchr zurückwclfell . In Nürnberg war es zunächft eine Umge- S)'f1.cm. 

I1altung nach der anderen, d ie defshalb an der alten Befefl: igung vorgenommen wurde . 
Man mag es werft verfucht haben, in die Scbarten der Zinnen des Zwinge rs 

grofse ~ Büchfen , zu fchieben, als im XV. Jahrhundert das Gefehützwcfen fleh fo weit 
entwickelt hatte, da fs es mit Erfolg zu verwendcn war, fo dafs Büchfen an Stelle der 
W urfmafchinen traten. Im Allgemeinen zeigt (ich aber der erfte Einflufs der Verwend ung 
der Feuerwaffen in einer Reihe von Thürmen, die im Stadtgraben an die Futtermauer 
des Zwingers meift nur in der Höhe derfelben angelehnt wurden und , ohlle duCs fie 
befonders grofs zu fein brauchten, vor Allem den Zweck hatten, den Stadtgraben 
fdbfl: der Länge naeh zu betlreichen und fo zu verhindern, dafs der Feind darin 
einen Damm auffchütten und auf demfelben in den Zwinger eindringcn kon nte. Erft 
mit dem Schluffe des XV. Jahrhundertes ging man daran, unter Befeitigung des 
alten Zinnenkranzes der Futtermauer des Zwingers eine maffive, etwa 2 m über das 
Glacis erhöhte Krone zu geben, die SchieCsfcharten fUr gro fses Gefchütz en thielt, 
gleichzeitig aber kräftig genug war, einer von aufsen dagegen kommenden Stein
kugel Widerfland zu leiften. Es mag fchon in das XVI. Jahrhundclt fallen, daCs 
man auch die oberen Stockwerke einzelner Thürme mit Gefchützfeharten verfall. 

Mit der EinfUhrung der Gefehütze und deren AuffieUung hinter der Zwinger· 
mauer war dieCe zur Hauptvertheidigungslinie geworden, welche eben die Haupt. 
aufgabe hatte, den Feind gar ni cht bis an die Mauer herankommen zu laffen. Die fem 
Zwecke dienten auch kleine, baftionsartigc Thürme, welche benimmt waren, an 
Stellen , wo der F eind nicht blofs in einer Linie gegen d ie Mauer rHeken konnte, 
nach allen Seiten hin ein kräftiges Feuer zu unterhalten , durch welches fowohl der 
Graben nach beiden Seiten hin beftrichen, als auch nach aufsen hin verfchiedene 
punkte getroffen werden konnten. Der ältefte, ähnliche baftionsartige Thurm der 
Nürnberger Mauer fcheint jener zu fein, der in der Nähe des Haller-Thür.leins fleht 
und eine Ausbildung der halbrunden Thürme der früheren Periodc bedeutet. Wir 
geben in Fig. 136 bis J 38 den Grundrifs, die äufsere Anlicht und dc n DurchCchnitt 
des intereffanten klei nen Werkes. 



Der unlcore Theil dc:ITelhen, welcher 

der Tiefe des Stldtgu.bens entfpricbt, ift 
. einfach llusgefUllt. In der Höhe des Zwingers 

fodann iI\ ein niedrige. Gerc~ors mit 5 

Nifchen, deren jede eine Sc:huf5Öffnung rur 
ein kleines GefchUtf. hlue: unter der Decke 
lind Löcher angeb .... cht, welchr den Dampf 
abziehen laffen I der vom ZUndloch des 

Ge(chtltzes aumeigen muffte I wenn auch 
die Mündung aus 'der Oeffnung herau5-

lchauu~. Schon von dic(em ullteren Gefcbo ffe 
aus war es möglich , tiber die Aufsenmauer 

des Stadtgrabens hinweg zu fchiefsen. Diefen 
feIMt konnte man WlI'I da aus nicht be

ftreichen. Ein tWCitt5 darUber liegendes 
Gefchofs , delfen RUckfeite urfprUnglich 
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Fig. 136. 
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ganl: offen war, bat !ihnliehe NifcheD: die Banion 3m Haller.ThUrlein. tU Numberg. 

Oeffnungen fUr die Ge(chUtzmundungen 
gehen hingegen leicht abwlirl$. Unterhalb derCelben befindet lieh jedoch je eine zweite. Ihrk abw!i.r ts 

gerichtete im Fufsboden. durch welche bei (ehriger Stellung des Ge(ehUlzrohres es möglich wurde, in den 

Stadtgraben zu trelfen. Merkwilrdig lind auch neben jeder der oberen Oeffnungen zwei kleine hakenförmige 
Ukher, die duu dienten, mit Handbuchfen die Nähe tU be(heiehen, während die Bodthllchren der Haupt. 
öffnungen etw., weiter reichen und die grofsen BUch{en der Mauerkrone den Feind {ehon erreichen 

follten, bevor er nur vor der Stadt Stellung genommen. 

pie Wirklamkeit diefer Baftionsthürme mag eine verhältnifsmäfsig gute gewefen 
fein; denn es in eine Reihe ähnlicher vorhanden. bei welchen verfucht ·in, durch 
Ausbildung im Einzelnen di·e Wirkung zu erhöhen. Insbefondere ifl: der hier aus
geftillte Untertheil auch hohl und mit Schiefsfeharten rur Hand· und Hakenbüchfen 
verfehen • um den Stadtgraben felbfl: wirkfamer zu beherrfchen u. ä. A. Indeffen 
konnten doch eben gräfsere Gefchütze nicht in folchen Thürmen untergebracht 

Durchft hmill 

Zwinger-Ban ion am Haller. 
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werden, und in der Nähe des Spiulerthores, am heute fog. Köchertszwinger, in eine 
gro(se kreisrunde Banei VOll ungefahr 20 m Dmchmeffer angelegt, VOll Quadermauern 
umgeben, aber ganz mit Erde aufgefüllt, auf deren Rücken, etwa 12m über der 
Sohle des Stadtgrabens, aber nur etwa .... m über dem äufseren Terrain, hinter mäch
tiger Brufuvehr eine Anzahl grafser Gefchütze Platz finden und ihr Feuer nach allen 
Seiten .hin richten konnte. Derartige Bafiionen bilden nun die Grundlage der 
weiteren Entwickelung des Be(elligungswefens. Wir finden mehrere ähnliche auf 

_ verfchiedenen unferer Abbildungen. In rechteckiger Anlage zeigen fie lich auf der 
Abbildung der Parifer Baflille, die wir unten geben. Die Merim,'fche Anficht von 
Lübeck zeigt ähnliche runde Baflionen, mehr oder weniger felblltindig da flehend, 
wie die Nürnberger. 1m eben angedeuteten Sinne, nicht bIofs eine Plattform bietend, 
fendern mit mehreren Stockwerken , jedoch ohne zu r .Thurmgellalt ausgebildet zu 
(ein, erfcheint die Baftei von Mömpelgard, die in Fig. 9 (5. 38) in der Mitte 
(ichtbar, aber nicht ma(fiv , fondern hohl ifl, fo dafs (je in ihrem Inneren Räume 
für Gefchütze bot. 

Indeffen war der Thurm nicht fo rafch vollf1:ändig zu verdrängen; nicht blofs 
wurden ältere Thürme umgef1:altct; man baute auch ähn lich, wie die halbrunden, 
mächtige Rundthürme VOll folcher Mauerftärke, dafs man fie fahig hielt, felbft den 
Kugeln grofser Gefchütze, welche die Belagerer aurfuhren, zu widerftehen und fo 
die eigene Artillerie zu fchiltzen. Auf der An(jcht von Llizern, die wir in Fig. 11 

(5. 40) gegeben haben, fieht ein folcher Rundthurm am Fu(se des Berges an der 
Limat. den wir in Fig. t 39 W I) in gröfserer Darllelluilg wiedergeben. Die breiten 
.schie(s(charten des oberen Gefchoffes geftatteten es, jedem einzelnen Gefchütze eine 
ziemliche Fläche zuzl1weifen, welche es zu bef1:reichen vermochte , und da die 
SCharten im Kreife herumgehen und die Tragweite einer jeden feitlich noch in die 
Fläche eingriff, welche die benachbarte beherrfchte, fo liefs (ich von diefem Thurme 

Fig. 138. 

Ac;,foerc Anfochi. 
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.ThUrltin z.u Nurnbt'rg. 
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aus ein weiter Umkre is beherrfcheu. Auch die Wehrplatte konnte Gefchütze auf
nehmen, lind we nn trotz derfelben der F eind näher gekommen war, konnten Schützen 
hinter den Zinnen mit Armbrui1: und Handbüchfe ihm zu fetzen . 

Wir können wohl ragen, wenn wir die Baftei am Kächertszwinger in Nürn
be rg betrachten, deren A nlage eben fo in die Zeit Kaifer JI.faxitmlim/s I. fallt, der 
flir Deutfehland als der Begründer des Artilleriewefens betrachtet werden darf. als 
der funde Thunn von Luzern, wenn wir fehen, daCs heide nicht vereinzelt ftehen, 
dars damals zwei Principien mit einander ftrittcn . Noch um die Mitte des XVI. Jahr
hundertes glaubte man, dars 
eine möglichfte Erhöhung der Fig-. 139-

Batterien die Wirkung derfel
ben vcrf1:ärken müffe, lllld baute 
die vi Cl' mächtigen RundthUrmc 
Ni.irnbergs, um die Gefchützc 
möglichfl: hoch fl:ehen zu haben. 
Einer diefer Thürme fleht faf1: 
unmittelbar neben der erwähntcn 
Daftei, a ls ob er fie befchiitzen 
mülTte, und doch bildete diefes 
20 bis 30 Jahre ältere Bauwerk 
den Ausgangspunkt und die 
Grundlage des modernen Be
fefl:igungswefens, und die (o an
fpruchsvol l hingeflellten Thürme 
waren wohl die letzten ihrer 
Art, fo dafs Niemand, welcher 
die KriegsbaukunO: der Re· 
naiffance-Periode, welcher fie 
ja angehören, behandelt , Ver
anlaffung hat, VOll ihnen zu 
fprechen; damit fei es entfchul
digt, dafs wir fie hier erwähnt 
haben. Die Tradition bezeich
net fie als Werke Diirey's, der 
im Anfch lufs an die grofscn 
italiellifchen Maler fich mit Be-
feftigungskunfl: eingehend be- Thufln zu Luzern 186). 

fchäftigt hat ; aber nicht nur 
ifi es unbedingt fich er. dafs fie erft lange nach feinem Tode durch den Baumeifl:er 
H. UlIgn- errichtet flOd ; fein Buch über BefefHgungskunfi enthält auch nichts Aehn
liches i er ficht (0 fehl' auf dem Boden der neuen Zeit, dafs wir, ohne aus unferer 
Aufgabe und ohne weit über den R.ahmen defTen hinaus zu gehen, was hier unfere 
Aufgabe ifi, nicht mehr darauf Rückfleht nehmen dürfen. 

Bis in den Schlu(s des XV. Jahrhundertes, und felbft in das XVI. herein , hatte 
aber, (0 bedeutend auch die Entwickelung des Artillcriewefens {ich gefbltet hatte, 
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daffelbe nicllt die aus(chJie[slic11e Herrfchaft errungen, Nebcn dcr Artillerie, der \'o r. 

zugsweife cinzelne \,yerke, wie die crwWl/Itcrl H,1ftioncIl lIl1d fUIl<JCIl Tlilirlllc, lind d;ulII 

die Zwingermauern dienten, behielt Jl0c11 immer dic ehemalige, dahinter fieh n hebclldc 
Hauptmauer j}Jre Befatzung V Oll Schützen, die mit der Arm brul1, welche gerade: 
in jener Zeit durcll Einfubrung des S tall lbogens l/Jld kräftigerer \ Vinden t urn Sp,1111lcn 
neue Bedeutung erlangt Jlatte . ziemlich eben (0 viel auszurichten \'crmochtell, ,11s 
die Büchfen(chützen. obwohl un ter lIftiximiliall I. auch die gewöhn lichen Handblichfcll, 
(0 wie die etwas grö{serell Hakenbüchfen zue r(t zu wirklich kriegshichtigcn Waffen ge
worden waren. Durch die Entwicke'lung, welche {owoill die Armbrufl, als die Hand
büchfen genommen hatten, war aber auch eine Umgellal tung der Mauer mit ihren 
Wehrgängen nöthig geworden , die (ehr lange fchon angebahnt war. Schon mit 
dem Schluffe des XII. Jahrhundertes mit der Einfuhrung der Annbru ft hatten ja 
eigentlich die Zinnen ihre Bedeutung verloren . Trotz der angebrachten Holzladcll, 
trotz der eingefugten Schlit r.e in den Windbergen lag feh on damals kein Grund me hr 
vbr, diefe Form der Deckung rur die dahinter ftehend en Schütr.cn beizubchalten. 
Nachdem es IIch nicht mehr darum handeln konnte, an offener Brufh"chr d Cll di e 
Mauer erkletternden oder au f herangerollten Thi.irmen !ich ihr nähernden Feind mit 
dem Schwerte zu empfangen, noch darum, mit Mühe und Noth über die Brufiwehr 
der Scharte hinweg Steine oder !iedendes Waffer auf den am Fufse angelangten 
Feind hinab zu werfen, hatte di e Zinnenform keine 13edcu tung mehr. Schon die 
Hurtitien , wann und wo fie immer zuerfl: aufgetreten rein Illbgell , hatten die Be
deutung der Zinnen aufgehoben , und es ifl: nur ein Zeichen dafiir, wie confcn'ativ 
alle \ ,Velt ill, da{s dicfc Form fich noch Jahrhunderte lang erhielt, we il Illall iiber 
ihr eben das Charaktet iflikum des Kriegsbaucs fah, 

In den Kreuzfahrerbauten fehen wir daher fchon ftatt der Zinnen fcnflerarligc 
Oeffnungen und an den Gängen innerhalb der Mauer unter der Krone Schl itze , 
Aber erll: mit dem Schluffe des XV. Jahrhundertes wurden in Deutfehland die Zinnen 
feitener. und an ihre Stelle traten bei den Wehrgängen fenftera rtige Oeffnungcn , in 
den tieferen Schichten der ~lauer aber auch Schlitze, Jc nach der Stelle der Wehr· 
gänge waren die letzteren nicht blofs nach aufsen, fondern auch nach innen \'on form
lichen Mauern umrchloffen, Ein ganz intereffantes Bei fpiel fand fich an der jetzt 
leidet zerftörten Aufsenmauer um den Waffenplat r. vor dem Lauferthorc in Ntirnberg, 
deffcn Durchfchnitt nebfl: Innenallficht der Mauer die neben fle henden Tafeln geben u '). 

Wir haben dort bei AI die innere Stadtmaucr, bei N die SU(5crc oder Zwingermauer, vor derrdlx n 
den S tadtgmben und bei 0 die Su(sere Fuuermauer des I ct~leren. Die Mnuer IV war nach dem gewlJ lm. 
licben Syftcme erbaut , hau e jedoch nur gel:'cn b PI Höhe Ilber <lern Slrafscn·Nh'cIlU , weil bei AU5helmng 
des Graben., die ern 1anl.re nach Errichtung der Mauer gefchah, ein Thcil dea Materiab du.u "erwend('t 
worden war, innen und aufstn das Terrain zu crhöhen, fo da rs ein Thcil der Stadtmauer in die Erde kaUl . 
Der Wehrgang war gegen die Stadt zu offen, nach Ilu(scn mi t dllnner QuaderlMuer verfeJlen , halte je<loch 
keine Zinnen, fondern förmliche Fenaer. Wir glauben annehmen :tu dürfen. dar!! :tUT ErhtihullS der Mauer 
ur{prUnglich wenigflens noch ein kleiner Graben gelaffen Wll r, Wiibrend nun ri ngs um die Stadt die ZW111ger • 

• Pllluer auch im Schluere des XV. Jahrhundertes nur G"an~ wenig höher war , als d ie Ohcrkante des Slndt· 
~bcDS, nur eben fo viel, als der Gefchlltote weG~n nl:i th ig gewefen, wu rde fie bei uel1 W.ff~n l' l !it~e n in d ie 
,leiche Höhe gehoben, wie d ie innere Mau~r. Die )o·utterrnauer felba war, um fl ic ' Wirkung M T Ili\!;egell 
&efeuerten GefcholTe a.b~ufchwlchen , aus mehreren Schalen , die vor einander fiamlen , tur.,mmengefclu . 
Jede folche Sehale benand aus Pfeilern und Bogen, die fo ei nGerichtet waren, dafs »e in den "erfchiet!enen 
Schalen nicht auf einander t rafen. Die iufserfie Schale biluetc nur eine in ihren ei nzelnen Stcil1en un
gleich eingreifende Verkleidung, Auf diefe Weife war es tn tiJ;licb, nicht blo(5 Iier mit Erde hinterflll1ten 

In) J)c:. Gru"drir. rolli untc n tin K.p. I)). 



Mauer eine gewitTe Elafiiei tät IU gebtn , fondern auch ihren Halt IU bewahren, an welcher Stelle immer 
der Feind verfuchen mochte, eine Brefche zu fehiefsen. 

l'el>tr der Erde haUe d ie Mauer an der inneren Seile gfOfst Kifehen , in deren j~er fich wieder 
eine kleinere mit einer Schiefsfebarte befand (G). Der Wehrgang A, btiderfe iLS mit Mauem und Fenfiern 
verfehen , hatte eine lichte Breite yon 3 In, fo dafs dort kleine BockbUchfen fiehen konnten. Dafs man 

aber n\'>eh · immer Werth darauf legte, fliegende Holz..Conftruetionen im Aeufseren anzubringen, ergieht fleh 
daraus , daf, aufserhalb jeder Nifehe zwei Coafolen aUf, der Wand hervortrateIl und innerba.lb einer jedell 
lieh zwei Balkenlöeher befanden , (0 dafs ein Getitfi, etwa wie C, aufgefchlagen werden konnte, welcbu 
nicht nur einer Reihe von SchUtten Raum bot, fonde rn allch ge!\attete; Steine u. dergl. allf Feinde hera\). 

zuwerfen, die lieh in al ter Weife am Fufse der Mauer zu . fchaKen. machtenj denn fo lange noch ein in 
alter Weife geleiteter Angriff denkbar war, mum.e man lieh auch gegen diefen vertheidigen können. Ein Feind, 
welcher von der äufseren Futtermauer des Grabens den oberen Theil abgebrochen und den Erdkörper XYZ 
in den Graben n1lch X' Y' Z gewurfen hätte, würde fchon einen recht bequemen Weg in den letzteren und 
fomi[ an den Fufs der ~u.uer gehabt haben. Vom Wehrgange A aus a llein konnte dies nicht verh indert 
werden ; die Wirkung feiner kleinen GcCchUt.tC ging mehr in die Ferne, etwa innerhalb der na türlichen Schuf •• 
linien, d. Von ß aus konnte die entgegengcfeute H~.ute des Grabens, etwa X' V' , fo wie X Y, oberhalb 
des Gmbens bcfirichen werden, obwohl das letztere bei der Conftruction der Scharte n fehop einige Schwierig. 

keiten bot. Die SchUtzenreihe C war daher von grofscr Wichtigkeit , da fie ein weit gröfsc," Feld ·Cör 
ihre SchUfTe hatte; lie konnte noch Uber d der Schützenlinie A treffcn, konnte Alles heRreichen, was im 

Bereiche von B lag, und alle in die dietTeitige Grabenhälfte hinter der SchuCslinie 6 mit JCugcln UbcrfchUtlen ; 
fie allein konnte den Fufs der Mauer beherrfchen. Obwohl die Galerie nicht mehr vorhllnden lur , als 
das ganze \Verk vor ungefähr 10 Jahren abgebrochen wurde , fo fa nden lieh al1fscr den Confolen und 
Balkenlöchern auch noch an dem in der Mitte Rehenden Thurmc die 
Thllrchen, von welchen diefe iuC.ere Galerie zugänglich war. An dem 

ähnl ichen Werke des Spiulerthores. welches gluclclicher Weife heUle, 
wenn auch umgefialtet, Co doch noch nicht niedergeritTen ift, befinden 
fich fta tt der fteinernen Confolen noch lUngeeifen , an denen eine 
lihnliche Conftruction angebracht werden konnle. \Vlhrend der untere 

Theil, aUo d ie Nifchen B, nach innen offen waren, Co daCs ein Feind, 

welcher elwa dn, Thor gefprengt habtn und in den inneren Hof ge· 
lAngt fein würde, lieh nicht darin decken konnte , fo iange er noch 
von der inneren Stadtmauer aus befchotTen 'werden konnte , ift der 

obere Wehrgang auch gegen innen gefchlofTen, da er feitliche. Ver· 
bi ndungen mit dem Wehrgange der inneren Mauer hatte, a!fo clatu 
beitragen muffte, dcn eingedrungenen Feind von allen Seiten zu be· 

k!impfen. 

Wir: fchliefsen die Betrachtung der Mauern mit 
dem Beifpiele einer ganz leichten kleinen Umfchliefsung. 
wie wir folche ziemlich häufig um vereinzelte Gehöfte, 
um Friedhöfe u. A. errichtet finden, wie wir aber auch 
häufig kleine Vorwerke, Verbindungswerke u. A. her
geneIlt fehen, Mauem, die vielleicht kaum 1ft m Stärke, 
meift nur wenig darüber, und 3 , höchftens 4 m Höhe 
haben. Fig. 14018') zeigt den Durchfchnitt einer folchen 
Mauer in St. Martin am Diex (Kärnthen) und lehrt zu· 
gleich, wie dort auf einfache Weife ein gedeckter Mauer zu St. Mut in am Die;J: ' ''). 

Wehrgang gebildet ift, von welchem aus man Gäfte ~tOO n. G •• 

empfangen konnte, die ungebeten fich näherten. Auf 
die fe Weife wurde wohl das ganze l\Uttelalter hind1:1rch jede einfache UmfafTung 
irgend eines Raumes zur Feftung umgeftaltet, fobald es nöthig wurde, fieh dahinter 
zu vertheidigen. 

IM) N.ch eiller Publiulion der ,Wicner nauhüue· . 



2°5 

12. Kapitel. 

Thore. 

Zu jeder Fefte, zu Burg und Stadt, bildete das Thor den natürlichen Zugang, 
durch welchen Freund und Feind einzutreten ftrebte. So gern man es dem edleren 
geftattete, um (0 fieherer wollte man den anderen ausgeCchloffen wirren, und (0 

häufte man um das Thor Sperrmafsregeln aller Art und Vertheidigungsmiuel gegen 
jeden Angriff. Alle Wege fUhrten nur gegen das Thor, während um die Mauem , 
Wälle und Gräben die Umgebung möglichft unwegfam gemacht war. Defshalb war 
das Thor auch der natürl ichfte Angriffspunkt; defshalb waren aber auch dort die 
bellen Vertheidigungsmafsregeln, (0 dars auch der Angriff hier fchwierigcr wurde, 
als an jeder anderen Stelle. Jedes Thor war eine Burg für lieh. "'/ir verweifen 
auf das, was wir oben, bei Befchreibung verfchiedener Burgen , über dercn Zugängc 
und Thore gefagt haben. Wie man dort ein Hindernifs auf das andere häufte und, 
weit aufsen anfangend, ei n \o\'erk an das andere reihte. Aehnlich war es bei den 
Städten der Fall, wo weit hinaus ein Vorwerk vor dem anderen errichtet wurde, 
deren jedes eine gröfsere oder kleinere Burg war. nur dadurch von den ifolirten 
Feiten unterfchieden, da(s der Verkehr durch fie hindurch führte. In Fig. 131 (5. 191 ) 
haben wir vorhin die Mauer der fränkifchen Salzburg, wie fie neben dem Eingangs
thore gellaltet Hi, zur Darnellung gebracht und damit wgleich die Seitcnanficht des 
Thores gegeben; hier ftellen wir (in Fig. 141 ) die Aufsenanficht des Thorthurmes 
dar. Wir dürfen zwar ohne Zweifel annehmen, dafs vor dem 'A'a lle jenfeits des 
Grabens noch weitere Aufsenlinien die Burg vom Bergrücken abfperrten, 'deren 
jede ihr Thor hatte, und dars eine Vorburg dort lag, die man durchrehreiten murrte, 
um zum Thore der Burg felpfl zu gelangen. lnderren können wir von denfeJben 
hier abfehen und die Oeffnung, welche durch den äufseren Wall ftihrte, als das 
edle Thor betrachten. 

Wie VOll der überwiegenden Mehrzahl älterer Holz-Conll:ructionen ift auch 
davon keine Spur mehr vorhanden. Wir neUen tinS indeIYen den Verfchlufs mög
lichfl: einfach vor. Ueber den Graben flihrte eine Brücke; diefe Brücke durfte keine 
fefl:e fein; fie muffte mit grofser Rafchheit entweder gänzlich oder mindeftens zum 
Theile leicht zu befeitigen fein, fo dafs der Verkehr unterbrochen werden konnte . 
wenn der letzte Vertheidiger der Aufsenwerke fich zurückgezogen hatte und der 
Feind nachdringen wollte. Die Brücken waren daher Jall ausnahmslos \'on Holz; 
nur vereinzelt finden fieh fteinerne Pfeiler, auf ,,,elche die hölzerne Brückenbah n 
gelegt ift. Solche Holzbrücken konnten leicht abgebrochen und, wenn die Zeit 
dazu nicht mehr reichte, durch Feuer zerflört werden. Indeffen war ja, wenn fich 
ein Kampf an der Brücke felbll entfpann, mitunter auch dazu die Zeit zu kurz, 
und ganz gewifs hat man daher fchon fehr frühzeitig eine Confhuctioll erdacht, 
durch welche in einem Augenblicke ein Theil der Brückenbahn entfernt und fo 
plötzlich eine Lücke gefchaffen werden konnte. Man bediente fich fpäter da?u 
der Zugbrücken. Der unmittelbar am Thore befind li che Theil war beweglich und 
konnte aufgezogen werden. 

Leider aber fehlt uns jede zuverläffige Nachricht tiber deren Vorhandenfein 
in älterer, aber auch eben (0 über deren Aufkommen zu irgend welcher befl:i1l1mtcn 
fpäteren Zeit. Wir können es daher Niemand verübeln, wenn er glaubt, dafs diefcs 

151 . 

1"ore , .. 
XI. u. XII . 

J:ohrh. 
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(0 wichtige Sicherungsmittel fchon früh vorhanden gewefen fein mü{(e, und mächten 
fehr bezweifeln, dafs Jene Recht haben, welche annehmen, dars erlt fpät die Zug
brücke 1811) als (olche in Verwendung gekommen (ei. Wir wollen gern glauben, 
dars da l1ßd dort bei irgend beftimmten Bauten fie nicht vorhanden war, dars fie 
aber gar nicht ven\'ende t worden fein foli e, können wir unmöglich g lauben, und 
wenn wi r auch in Fig. 131 
eine Zug. oder Schiebebrucke F · .g. 141 . 

nicht gezeichnet haben I {o 
haben wi r fie ablicht lich bei 
verfchiedenen anderen Ab
bildungen dargeftellt, um zu 
zeigen, dars wir an ihr Vor
handenfein m früher Zeit 
glauben. ohne aber defshalb 
behaupten zu wol len, dafs 
dies gerade bei den Beifpielen 
der Fall gewefen [ei, bei 
welchen wir (Ie unferm Re
conl1:ructions· Verfuchc bei
gerugt haben. Noch weniger 
aber wollten wir fagen, dafs 
fie gerade fo gewefen fein 
mülTe, wie wir fie nach (pä
teren Beifpielen reconfiruirt. 
Abfichtlich haben wir bei 
einigen DarfteIlungen den be· 
weglichen Theil der Brilcke 
nicht an das Ende. fondern 
in die Mitte der Brücke ver
legt, auch einer Brücke meh
rere bewegliche T heile ge
geben (flehe Fig . 39. s. 79). 

Kehren wir nach diefer Ab- Thorlhunn der Sabburg. 

fchlveifung zu unrerer Sab burg IU. 1.1';0 n. Gr. 

rUck , (0 fUh rt uns in Fig. 13 1 d ie 

•.. 8 

Brllcke 7. un l{chfl: in einen kleinen Vorhof, der von gezinnlen Mauern umgeben ifl: . Auch von diefern Vor_ 
hofe ia nichlS mebr vorbanden ; aber Rene (pälerer Bauten latren darauf fchliefsen, dafs fie nur an Stelle 
ilterer getreten find . Jedenfalls war ein Eingang in den Gang hinter dem Walle dort vorhanden. Du 
eigentl iche Thor zur Burg hefindet lich in dem T hurme, der von aufsen , jeu.1 wo vom Vorbaue nichts 
mehr zu {ehen in , d ie in Fig. I..p dargenelI te Erfeheinung bietet. Allerdings reicht er nur noch bis zur 
Linie AB, der obere Theil ia ergänzt. Dn~ Thor Wa r dureh n. rkc hölzerne Flugel verfchloß'en, hinter 
denen Sperrbalken ei ne weitere Sicherung boten. Da5 Innere des Thurme. ill leide r sltnzlich iler{Ulrt, 
Co da&; lieh nicht mit Sicherheit fell neUen IliR'l , ob ein Fallgatter vorhanden war. 

War der Feind bis hierher gekommen, fo (land ihm nunmehr der Weg in den edlen Burghof 
offen. Der Thurm hatte nicht blofs ein dem Eingangsthore entfprechendes grolSes Thor an feine r RUck • 

. feite, fooolem auch kleine ThUren an den Seiten. Allerdings werden lieh wohl die Verlheidiger im Kreife 

!.) Die Uml1lluaun. deI S~i,".Thor .. IU Cöln, Will Bc:,inne dCI XIII. Jahrhunclertu. li«t l<e; IIO/\ Z~ifel, claf. dort 
eine Zu,blÜel<e anreleet .... u (Siehe, W;'f" .. /~, a • •. 0., BI. 7). 
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um den Thurm aufgefiellL hahen, um in perfönliehem Knmpfe dem Feinde den Austritt aus dem Thurme 
zu wehren und ihn mindellens in eIer Thurmhallc fell zu halten, deren ehemals ,'orhandenes Gewölbe 
ohne Zweifel eine Oeft"nung haue, dureh welche die Mnnnfch .. ft des Thurmes den in der Halle fell ge. 
halLenen F lI'!inil von oben bll'!werfen und begief,cn konnte. 

Der ZugAng IU den oberen GefehofTen des Thurmes war , wie bei den Hauptthürmen, über der 
Halle gelegen und nur minels einer Leiter möglich; er lag an den Seiten, in der Höhe der Mauerk rone, 
mundete jedoch nicht auf fie. Um die Verbindung der beiden Weilrginl,'C durch den Thurm hcrtulleIlen, 
muffien bewegliche hölzerne Drucken aufgefchlagen wcrden, die \\'eggefehoben werden konntcn, fo dafs 
der Thurm gerade Co Celbfländig da Iland, wie ein Hau]ltthufm, und d ie llefattulllj lieh dllrin halten );onnte. 
auch wenn der Feind in den Hof eingedrungen war und etwa .lie Mauer gellommen hatte. Er zählte 

nrfpr1lnglich lwifchen der unteren llAlle und der Wehrplatte noch elrei Stockwerke , und die Wehrplatte 
gellattete, insbefoooere wenn wir annehmen, dars das Dach Uber ihr mit Hurtitien verfehen war, dafs die neo 
(atlung eine förmliche U..tagerung aushalten und dem Feinde viel fchaden konnte, bi.s der Thurm gefallen war. 

Wenn wir auch nicht der oft fo eigenthiimlichen Anlage des Einganges einer 
jeden Burg gedenken ~önnen , fo mürren wir doch an jene von Landeck erinnern, 
die wir in Fig. 94 u. 96 (5. 157 u. 158) in Verbindu ng mit dem Haupttburm in 
gräfserem Mafsl1abe dargel1ellt haben, als auf unferer Gefammtanlicht der Burg in 
Fig. 31 (5.71). Wir haben dort auf den Weg aufmerkfam gemacht, der von Werk 
zu Werk, von Thor zu T hor bis in den Burg hof führte und deffen Verthcidigungs
mafsregeln wir, we nn wir die Buckelquader-Conl1:ructionen als de r Wende des XII. 
und XIII. Jahrhu ndertes angehörig aufchen, nicht etwa als Zufätze fpätcrcr Zeit 
au ffaffen können. 

Im Allgemeinen fuchte man, fo weit es überhaupt anging, den ''''ego im Thore 
felbft möglichft lange im Bereiche der Schüffe, Würfe und Güffe des Vertheidigers 
zu halten . eben fo den ·Weg zum Thore längs der befctzten Mauer und an tnög
lichft vielen Thi.lrmen vorüber zu fuhren. Ein Beifpiel eines folche n Langziehcns 

des Weges im Thore felbll liefert der Eingang . zum Krak jener grofsarligcn 
]ohanniter . Fefie, von welcher wir in Art. 89 (S. 107) geha ndelt haben. Der 
Lefer wolle den dorl gegebenen Gru ndrj fs (Fig. 54) und die Anlieht (Fig. 55) ver· 
gleichen . denen wir hier in Fig. 14211111) einen vergröfserten Grundrifs des Ein
ganges folgen lalTen. 

\Vir fin d tiber die nicht monumentalen Vorwerke wenig unterrichtet; wi r findcll einfach an nicht 
gerade unzugänglicher St elle in einem Thurme bei A eine kleine rfofte , Ilu rch die man eintrat, 
was allerdings durch einige dartil>er belindliehe Erker beobachte! und verhindert werden konnte. Die 

Pforte fUhr!e in eine kleine gewölbte HaUe und durch diefe in einen langen, tunnelMtigen, the ils aus 
dem Felfen gellauenen • theils alls Q U..1dern gemauerten Gang J,' , in welchem wenige Leute jedes Vor· 
dringen unmöglich machen konnten. Bei " \\"ar man fo hoch gellicgen, tlars man lieh unter freiem Himmel 
befand. Der \Veg füh rte nnn wieder ill eine kleine lialle vor dem T hurme C his In h", wo er wiecler 
unterirdifch weiter ging, um bei F an ein mit einem Fallgauer , 'crfchenes Thor zu gelangen , und dort 
unter den Gl"biiuden hindurch bei 7 in den Hof. Es in leicht erficht lieh , wie fehwierig diefH Zu/:ang 
zu erkämpfen war , aber auch ebcn fo ll" icht, wie I3.ngfam ei ne ,.ursen befindliche Bdatzu"l:" lieh dnrch 
den engen Gang zurUekziehen , wie Il nGfarn lie Rbcr am:h nur her.·orbrechen konnte, wenn fie au{.;cll wi rk en 

Collte. Der gante Schutz I3.g in der Leicht iGkeit , den engen Gang IU llaltcn. 

Eine befondere Ausbildung erhielten die Thore, wo fie mit (lcinernen Brücken 
in Verbindung ftanden. Wir haben in Deutfehland mehrere monumentale Brücken 
aus früher Zeit, von denen wir die Regensburger Donau·Brückc als die grOf!;arlig/lc.! 
und wichtigfte an fehen ; indeffen i/l ge rade bei ihr das durch ·cinen Tburm fiib rende 
Thor in feiner weiteren An lage ·in Folge des geringen Raumes, der zur Verfiigung 
(land, etwas wen iger entw ickelt, als dies bei ei nigcn franzöfifchen Brücken der Fall ift. 

100) Nadp RIlV, ~ . :J. . 0 . , S. H. 
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Indem wir allf den Artikel . PolIl, in Vli"lrl-k-Dllf'S } Jicl i/lllJ/I/il'f' ro/jiNIIU: dl' 
rar e/lIlfe/lIr/' de. (Band 7. S. zzo ff.) vcr",cifcll , gebell wir in Fi~. 143 19 1) d en der 

Stadt gegenüber liegenden, um anderen F luf.<;ufcr crricJ ll etell ' rtl or tl lu rm der Kal ender

briicke VOll C;1 l1 or5 wieder, welche 1251 erb:llIl worden in, lind zwar \'011 ei er g-cg'ell 
die Stadt fuhrende lI Auf,,;cnfcite gefchcn. Ocr hier J..:"e~ebc llc Theil bildet alfo ei lle 
Art Brückenkopf, de r fowohl gegen die Zug;lIIg-c zu Land, als gcg-cli das W :trfcr 

felbfl feine Vc rlheidi gungslin iell richtete. 
Er 111 durch ein fdie<; I laus . 1 "vlll1iindiJ; ab:,:efchlofTen, ill \\e1.;hem ,Icr Zu~an): 1\1r 1Irilcl.." IICJ: I, 

.he man Jcdoch 'licht n"ch ih rer :he, rondem ,"un elcn l,e,,1ell ~eil cl1 hn. \ '1)11 einer I!ill~s .lc_ I-'lllr~ukr~ 

Fig. 1.13. 

K:lknderbriid:e zu ~ :l hu rs ' ~ '). 

l:1ufc,,,len Slrarsc I} , bet rl !l. Die ArUliihenmg :luf dider Str:lf-e wird nach jeder Se,le hm ,Iu(cll ,1,c 

d OPIlCltc Mauer ,lC!'; lI ruckenkopf"s beherrfchl , der fiI •• I~n Fall einc Iloch\\'afTc m,I IJurchl!irr"" \er 

(ehen ,tL M:l II bCUlIl .bi Gebiiu, le . 1 \'on heiden Scilcll her . Iu rch fll ildk!G'Gc Thor~' lAll F:,ll!;Il11Cfll, 

oberh:llb deren Gur ....... rker ~nt;cbraelu lind. ]m Geb.'iude A crt\ ,heht tIInn lich UJU eincn rechten Winld 

und I:elan~l fo ~Il IA VorrnUltle der Brile:ke , der gegen die: Stadt ~u "u rch ,I"n r<:ehlcek,!:en "J'hllrm ab· 

Cdcl,lorr"n il1, .Iurch we1c:1wn hindurch man auf ,I ie eigcntliche Bruckc kOIllIllt. Obcrlll' !!! ,Ic~ ,n '!CII 

Thurm führenden TllOres il1 wie:der ei n Gufserkcr anfieb r:lclu ; eben fu f"nl folchc a n der Scill' , 11m ~u 

,'erhin.t"m , .lar'l ein fo'ein!l , welcher etwa die ii n(scrc ~1 ;I\",r ,\c~ I.IrUclienkopfe~ llc llomlll r n , '!C II T hn.m 

unlerfirahcII könne, Ein iihnlicll"r T hurlll , j"d(lCh ohne d ie G uf~c rk er, fhulel lich auf ,Ier " Iiue 'Jer HrUclie, 

'~ l) Nach: V'OU.RT.LU'OCC, ", n, 0., lld. 1. S. ~J1. 

Ilnmlbuch du Atch;, ~ ktu r . II.~,~ . " 
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~in dritter auf der Stldtfeitc, hinter demfdben nochmah ein niedrigerer Thurm. Eine Zugbrilcke, durch 
welche der Verkehr unterbrochen wurde, echeint nie ,'orhJnden gewc(en ~u (tin. 

Befondere Aufmerkfamkeit beanfpruchen die Thorc der Stadtmauer von Cöln. 
Bereits zur Zeit, als noch der blofse Wall mit feinem Graben die Stadt umgab, 
waren die Zugänge zu derfelben durch gemauerte Werke vertheidigt, die als ~ Thor. 
burgen" bezeichnet wurden. Allerdings ift von diefen früheren Thorburgen keine 
mehr auf unfere Zeit gekommen. Zu gleicher Zeit. als die Mauer auf den W all 
gefetzt wurde, wurden auch die Thore umgebaut. Noch zeigten fieh allerdings 
Rene der alten an den jetzt erft zerftörten Bauten; im Wcfentlichell gehörten diefe 
aber in ihrem unteren Theile dem XIII., im oberen theilweife ern dem XIV. Jahr
hunderte an. 

Die Cölner Thore waren vorzugsweife nach zwei verfchiedenen Syftemen er
richtet. Bei dem einen bildete ein quadratifcher Thurm das Thorhaus, an welchen 
fieh zwei etwas niedrige Flügel anfchlof(en. Ein Beifpiel eines folchen jft das 
F riefen-Thor. Bei dem zweiten ift das Thorhaus VOll zwei nach aufsen vorfpringenden, 
halbrunden Thürmen begleitet, wovon das Gereolls-Thor ein Beifpiel bietet. Das 
Friefen-Thor 19i) dürfte wohl in feinem unteren Theile noch ein Reft der Thorburg 
des XII. Jahrhundertes fein , in feinem Aufbau aber im Wefentlichen dem xrn. Jahr
hunderte angehören (fiehe die neben flehende Tafel). Gröfsere Fenfleröffnungen dürfen 
wir uns um jene Zeit an der Aufsenfeite noch nicht denken, fondern lediglich Schlitze. 
Vom hölzernen Vorbau über dem Thorbogen waren noch die eifernen Klammern 
vorhanden, durch die er am Mauerwerke befeftigt war. 

Es rlillt uns fchwer , den Thurm und die beiden Seitenflugei ohne Dächer zu zeichnen i weil nun 

aber einmal (olche mindenens (ellon im XV. J ahrhundert in Cöln nirgends mehr auf den Krieglbauten 

aufcefchiagen wurden, wollen wir ~ dem ufer uberlaffen, diefelben reiMt hinzuzudenken. 

Im Allgemeinen ift im XII. und xm. Jahrhundert Il:ets entweder ein Thunn an. 
gelegt, durch welchen der Eingang hindurchfuhrt, oder es find deren zwei, zw}fchen 
denen f1ch die Eingangshalle befindet . Es ifl: dies keine Cöln allein eigenthümliche 
E rfcheinung. So zeigt das Schlofs und die Stadtmauer VOll Carcaffonne mehrere 
Thore , die zwifchen je zwei d icht an einander gefchobenen halbrunden Thürrnen 
hindurch fuhren. Violltl-le.Duc handelt 1911) fo ausfUhrlich von Carcaffonne, dafs wir 
lediglich auf ihn verweifen können, wobei wir a llerdings es auch theilweife ihm 
überlaffen müffen, die Jahreszahlen zu verantworten, die er nicht blofs der Gerammt- . 
anlage, fondern auch den Detail.Confhuctionen gieht 1"). 

Von jenen Thoren Cölns, die noch der Hauptfache nach dem XlII. Jahrhundert 
angehörten, war jedenfalls das Geyt'blzs·Thor zu den intereffantel1en zu rechnen, 
von dem wir in Fig. 145 bis 147 den Grundrifs, fo wie einen Reconftructions· 

IM) Siebe': Wütll .. /" .. . a. 0., Tar. l1-~o. 

In) A. a. O. 
IN) Wir möchte .. belwöfel". daf. fit i .. der Tbt aUe du ill Dclltrehland a"ce ... alKltcn I(ltidlalterire .. fo w.it 'f'O.a,... 

... ann, all rlC nadl feinen Anllihmell feill milCl'lclI. Violltl· u .D.c hu aber ia fei...,r bcn-llcbtn Veröffentlichllnr der Bcfefti&u. .... ell 

.011 C.nao-ollnc in de .. A .. ~";"'s J, I .. c""'''''YJiDI< Jn "" ...... "',,,ts .. ijI .. ..,-v"u. wal IIn, hi .... dlt'!' umrue IInfo"", Arbeit löd.r 
n;eht ,.!\.attet, allellthalhe .. d ... Cegt: .. wlitti, ... ZlItland Ce,. hen lind diefem die R_ßruaioru.Venliehe cee;cnilber ,.ßellt 
lind I~ fdtlClll Didi" .. ".ir~ dlet" Verfuch. fo.~retn . die wir als foh:llC {dir CC1'1l anerkenne n. Nw- ,.öclll.a wir eillen 
IKlr .... 11teil als wefeallith jiln,e. annehmea; du pr.ten 'l'heU feinet {eh .... ahrfclloillliehen RC<lO!>Itrucdoa, die er al. Albeite.. 
der Xrie"ballkuoß d .. XII. JahrhulKlutco Clebt, mDchtcn wir .rlt al. folche dco XIII . Jahrhunderte. atlCrk.nnen. Wenq wir 
all.h ,eaücend ilb •• die C..Jturverh.iI."ilf. jener Zeit unt.rneht.t lind, "m &11 wirren, dar. Dclltfchla"d IIn.er dem Elnflllfl'e der 
d.ma" Ilberlecon"n fr.nrölifchen Cllltur Aand , fo rehein, co uns doch auch " .. denkbar, da! ... nichl neu das nad!ceahm, 
bab." {OUIC, ... u cerad .. dort .Mode. war, fondern neU cr/\ ' 00 Jab"" ge ... artet haben roll1o, bio die Mode ,.nugend " •• dlet 
war, 11m (Je n.(h~lIahmen, obwohl .s die ;nz .... ilcb.n dor t , .. n'acblt" Fortfch. itce rah. 
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Verfuch in Aufrifs und Durchfchnitt lU) geben. Charakteriflifch in rUf Cöln die An
nahme, dars dort zu den Thoren nicht, wie anderwärts, Brücken über den Graben 
geftihrt haben (ollen, fondern Il:ets Dämme, die nach beiden Seiten durch Mauern 
abgefcblotTcn und gegen den Graben hin vertheidigt waren. Wir übernehmen zwar, 
AngeCichts der Umrahmung des Snurins.Thores, diefe Mittheilung nur (um bl'luftcio 
invnzladi unferer Quelle i a llein da fchan früh vor den eigentlichen Thoroo.uten 
aufserhalb des Grabens ummauerte Vorwerke geftanden haben dürften , die durch 
Wall und Mauer mit dem Thorbau fe1bfi- verbunden waren, {o in die fe An lage. 
wenn auch etwas abweichend von der Regel, doch nicht ganz unwahrfchcinlich. 
Wir haben bei der Anficht in Fig. 145 Dächer auf die Gebäude gefl:cllt , welche 
anzunehmen wir uns allenthalben berechtigt halten, wenn auch in Cöln, fo weit 
unfere Anhaltspunkte reichen, nie auf die Dauer Dächer aufgefchlagen waren , ob
wohl ja doch, wie aus dem Durchfchnitte in Fig. 146 zu erfehen, die obere Wehr
platte nicht unlerwölbt war. 

Was wohl Jeden, der lich mit der Kriegsbaukunfl: des Mittelalters befchäft igt, 
am meHlen intcreflirt, das ill die Reihe von Erkern, die unter dem Zinnenkranze 
angelegt war und die eine bedeutende Wirkung in dem Augenblicke geR:attete. wo 

der Feind bereits nahe gekommen war und gegen da~ Thor fl:ürmte. Zwifehen 
den beiden Thi.irmen waren indelTen Anfatze einer Holz-Confl:ruction lichtbar, welche 
noch mehr, als jene Erker, die Stelle unmittelbar vor dem Thore licherte, die 
Erker aber felbft zum Theile überAüffig machte. Was die Form der Schlitze be
trifft, (o in die auch von uns nach Wielhaft' gegebene nicht jene des XlII . Jahr
hundertes, die lich nicht nach au{sen erweiterte, fondern aufse n ih re engfle Stelle 
hatte. 

F ig. 144. 

t,500 

• I I •••• 3 I ,~ ---t--~·I'----~'I~' ----1"1 ' J+t+f .t+-H+r-

Pallfokgllr.Thor ~u Cöln UG). 

Wir fugen hier dem Gereons-Thore noch d en Grll ndri{s des Pfllllalt'ofls-Thores 
(Fig. 144 186) bei, weil dort die heiden Se itenthürmc des Thorbaues Bach und rü ck. 
wärts offen find. Wir haben den Grundrifs der inneren Höfe dazu punktirt. Es bedarf 
übrigens nur eines Blickes auf denfclben, um noch mehr, als beim Grreolls-Thor 
zu erkennen - und gerade de{shalb geben wir ihn wieder - dafs der Bau, (o wie 
cr h ier lich zeigt I entweder nicht fertig geworden oder rpäter vernümmelt in. 

In, Noch , 1V;~Mtt/~, • . ~. 0 .. T.r. ~, ~ . 4'. 
IN) N~~h cb(nd. r .. 11 . ~. 0., Tor. 14 u. '5. 
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Sowohl die Thore von Carcaf(onne, als auch deutfehe Bauten ähn licher Anlage 
zeigen allenthalben, da(s die Thürme hinter dem Halbrund einen rechteckigen 
Körper haben von der T iefe des Thorbaues. So mag es auch in Cöln beabflchtigt 
oder ausgefUhrt gewefen fein, Co dafs der auf der rechten Seite des Befchauers in 
Fig. 144 punktirte Innenhof eben den Grundrifs des Thumles zeigt. 

Wi( hätten VeranJaffung. noch auf eine Reihe von Einzelheiten näher ein
zugehen und zu zeigen, wie diefelben mit de r Kampfesweife, mit der Tragweite der 

Anrrchl. 

Gercow-Thor 
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W affen u. A. zufammenhängen. Wir haben aber das Meiftc, was da zu fagcn wäre, 
fchon bei Befprechung anderer Objectc, als der Thorbautcn zu fagen gehabt. Nun 
d ient allerd ings ein Buch, wie das gegenwärtige, nicht fl:e ts nur zur Lecture, fondern 
oft genug auch zum Nachfehlagen, und der Lefer möchte gern, wo er immer nach, 
(chlägt, über A lles unterrichtet werden, was fich auf den Gcgcnfl:a.nd bezieht. \ ·Vir 
haben ddshalb da und dort auch Wiederholungen nicht gefcheu t. Indeffell glauben 
wir doch , darin nicht zu weit gehen zu dürfen, und bitten den Lcfcr , gelegentlich 
an früheren Stellen diefes Abfchn ittes naehzl1fehe n, was dort ge fagt ift. 

Q_r{cltnin. 

Fig. 147. 

Grundri r •. 

zu Cöln 1 9~). 

IJ ... n. Cr. 

Etwa derfelben Zeit, 
wie d ie Cölncr Thorc, 
gehört auch <.las Mar· 
fehier-Thor 7.U Aachcn 
(Fig. 148 11 . 149 1\17) an , 
cbs vielle ic ht in einzel, 
nen The i1cn noch etwas 
iilter ifl: , als jene. 

Es teigt die Anbgc !wcicr 
neben einander b'efchobener 
Rundthltrmc ... On denen je d" 
Theil abl;cfchniUen ifl, um im 
J::rdgefcholTc .(r' ig. 148) lien 
DurchgnnJ; twifchen denfdUcn 
l U biMeo, delTen hin tere I-I:i.lftc 

H tl.:u eigentliche T horh311S in , 
wclcht'S durch ein l"a.lll,:3.lIer 

\"or den T horßUl,!tln l!~fchll)lfen 
werden konnte. Der Raum A 
in oiler!!:!.lb dei Erdgefd!offcs 

Uberl.mul. Cufslöchcr im Boden 
cl iefes Z\\' ird! enhalle~ (Fi~ . 149) 

gethllell noch eine lI'irkfamcrc 
\'crthcitligllllJ;. Im Aufbau wnr. 

durch diden Zwifchenhn ll \"Cr· 

nll]nfrt , tier Thurlll ch~rak t cr 

der Sci tenthei lc aufgegebi."11 
\111<1 der glln!e ßnukörpcr mit 

eineIII einzigen »3che helleclu. 
AlierdinJ;s W/lr ja im XII I. 

Jah rh uII!lc rt du~ Dach fich nur 

ein J' roviroriuul . liaS bcfdtigt 
,,·erden konnte, fo dnrs die 
grorsen Wcllrl'blten zur Ver· 

Iheidig1.lng mi twi rken kOllnlcn. 
Die in drei Reihen über cina nder 

Ilngeordneten Sch i ef~fcllarlcn 

121) Nach, 1kK:I>, F., a . •. O. 
- Oi~ moon nt Ikrckhnunll' . ~b. , . 

rehi.r·'!"ho.·, wohl cmn.nd<" aw 
. Mir~ J'fm, •. ,""e e. rd:;lte. hi.r" 
I'"rü Ju .~"/fi"'" - Hern:.n ho.), 
11 .. XII . J n!"h\l .. d~u hi. r. d ~. 'r hor 

p"rtll l'or"'tHfis. 

.. 
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}"ig. 149, 

E.dgefcho ••. 

t : sGO 
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Marfchier-Thor ZlI Allchen 'fT). 

mit ihren Nifche n llnd den darin angebrachten Sitzen' deuten auf die zweite Hälfte de$ XIII. Jahrhundertes, 
die fpielende Form, welche die Schlitze zuletzt bekamen, dagegen fehon auf das XV. Gegen die Stadt 
hin hai der Zwifchenbau im Obergefchofs breite förmliche Fenßer. 

Ganz ähnlich ill das Wiener Thor zu Hainburg a. d. D. in NiederöO:errcich; 
nur tritt bei demfelben die Einheit des Baukörpers noch mehr hervor 191). Deut
lich aber ifl:: erkennbar, dafs der Unterbau, die Anlage der heiden Thürme, älterer 
Zeit, der Aufbau, in welchem diefe lben mit dem Zwifc henraume zu einem einheit
lichen Baukörper verbunden find, fpäterer Zeit angehören. So mag es auch mit dem 
Thore zu Aachen der Fall fein , wie ja auch die Cölner Thore auf Grundlage und 
mit Benutzung älterer Refte im XIII. Jahrhunderte angelegt worden find_ Defshalb 
mufs auch die ganze Reihe von Bauten fiudirt werden. Auch die Anlage mehrerer 
Thore zu CarcaITonne UR) mufs beigezogen werden. Sie Ilimmt mit den Thoranlagen 
von Cöln. Aachen und Hainburg (0 weit überein , dafs wir gar nicht bezweifeln 
können, dafs ein älterer Bau ihnen zu Grunde liegt. gerade wie den genannten 
deutfehen, dafs wir fie aber auch, fo wie fie Violll'f·Ü-Duc darl'tellt, nicht wefentlich 
älter halten können, als diefe. 

Ein intereffantes Thor in jenes der Stadt Friefach, von dem wir in Fig. 1 So bis 154 
den Grundrifs, die Anficht des Zufiandes geben, welchen wir vor faft: 30 Jahren ge
troffen haben, fo wie einen Reconftructions-Verfuch. Es ifl:: im Wefentlichen diefelbe 
Anordnung, wie beim Thore der Salzburg. Es mag auch ein Bau der gleichen Zeit 
dem gegenwärtigen zu Grunde gelegen haben ... der in feinen wefentlichen TheBen 
aber in das XIV. Jahrhundert herein gehen dürfte (vergJ. Fig_ 131 auf S. 191 u. Fig. 141 
auf S_ zoo). Dafs wi r den Thurm nicht höher gezeichnet haben, gefchah in Rückficht 
auf die Mauerftärke; wir haben jedoch nichts dagegen zu erinnern , wenn ihn Jemand 
höher wünfcht. Bemerkenswerth fcheint uns vor Allem die fteinerne Brücke, die 
zwar nicht bis an den Vorbau des Thurmes hinreichte und, wie Fig. I SO erkennen 
lälTt , erft fpäter bis dahin verlängert wurde. (0 dafs noch eine Zugbrücke nöthig 
war ; aber doch konnte fie dem Feinde von wefentlichem Nutzen werden. Offenbar 

I~I) Siehe: Miuheilulli'en der K. K. Central·Coml1liflion EUr Erfotfchunr und Erhahunr der Baudenkmale, Jahr&. i s, 
S. LXXXVI. 

I" ) Siehe : VtOLLIlT.LI.Duc, a. a. 0 ., Bd. , . S. 3'" 
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Fig. 150. 

Jct~ige r Zuflnnd. 

FiS· 1St. 

Stadttbor zu Friefach. 



216 

Fig. 152. 

Fig. 153. 
!JJOO n. Cr. 

I 

Fig. 154. 
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Vom Stadtthor zu Friefach. 
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waren es d ie fo rtwährenden Reparaturen , denen Hob.brücken ausgefetzt fi nd , d ie 
man hier vermeiden wollte. Es ifl: aus dem Grundriffe erfichtlich, dars der Thurm 
felbfl: fein Fallgatter hatte. Wir haben bci dcr Reconllructioll angenommen , dafs 
ein folches auch noch am Vorbau gcwefen. Noch ifl: auch der Sperrbalken vor· 
handen, welche r in dic Mauer gefchobcll und wieder herausgezogen und vor die 
ThorAügel gelegt werden konnte, um deren Fco-igkeit zu ve rfiärJ.:cn (Fig. 152). 

Vol1(Hi ndig aus den befanderen Verhältlli((cil hervorgegangen, denen (je zu 
dicnen hatte, ill die Anlage des Bayen· T hores zu Cöln (Fig. ' 55 11. 156 2 0 0) , dic wir dem 
XIV. Jahrhundert zlIfchreiben möchten. Die Süd fpitze der Stadt crllrcckt (ich nicht 
ganz bis an den Rhei n , da die Stadt auch mit ihrer Rheill mauer nicht dicht am 
' Va((er lag, fonde rn den fur den Uferverkehr fo nothwendigen breiten Land fl:re ifcn 
zwifchen dem Wa((er und der Maller offen liefs, fo da(s man ;luch liings des Ufers 
an der Stadt Cöln vorüberziehen konnte. Dicfc r vorübcrziehendc Verkehr bedlll"ftc 
jedoch einer Uebe rwachung lind muffte auch , wen n nöthig, jederzeit unterbrochen 
werden können. Eben fo verlangte es abe r auch das Intercf(t! der Stadt, dafs :tl1e 
Jene, welche zu Land das Rheinufer hinab nach Cöln zogen, g leich an diefem flid· 
liehften Punkte in die Stad t eintrete n konnten. Es ergab fich daher die Noth· 
wendigkeit, dort ein Eingangsthor anzulegen, zugleich aber auch eine Burg, welche 
den Weg volJ fländig fperrte und dc n Rhein fo weit behcrrfchte, dars fei ndlichen 
Schiffen die Vorüberfahrt unmöglich gemacht wenlen kOllllte lind ihre Landung zu 
verhindern war. Se\bfl:verfl:ändlich war jcde folchc Burg nicht blofs ein Schutz für 
die Stadt, fondern auch ganz geeignet, {je niederzuhalten, welligfl:clls cincn Theil 
derfelben vollfl:ändig in der Gewalt zu haben. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dafs diefe Burg (chon in fehr früher Zeit 
angelegt wu rde. Im XIII . Jahrhundert befand fie fich noch in den Händen der 
E rzbifchöfe, war aber 1262 in d ie Hände der Bürger iibergegangen lind wurde a ls· 
dann umgebaut, wobei der Hauptthcil der An lage, der mächtige quadratifche T huI"Ill , 
beibehalten wurde, der ganz nach dem Syfl:eme der Burgthürme des XI. und 
XII. Jahrhundertes errichtet ifl: lind an Ausdehnung den gröfseren derfelben gleich 
kommt. 

Er hat eine äufsere Länge und Breile \'on 12 In und war nn fc iucm Fufl>e ~uf der Nord. \LAll OAreil':: 
n\lch von der d icht Ingeb.1uten, etwa. 1,1 ß' brei ten Stadtmlluer umgeben. Die an der an reite angeleimte 
Mauer ging nördlich üDcr den Ufer"'eg weg, diefen volIkommeIl Ilbfperrend. uud "erband fieh mit .. il1 el11 
fchmalen, weit in den Rhein g-reifenden Gel>äudeßUgel, welcher den Namen die _Arie. trug. '\10 Fuf$(' , I iefe~ 

Tilurmes nun lag füdlich, der Breite des Stadtgrabens entfprechend und ihn nhfchlidsend, ein Vorhof, \'or 
welchen, als der Graben verdoppelt wurde, llul:h ein ~lVeiter l.U Ikgell kam '~'). Durch diefe Vorhöfe 
fUhrte nun bei A , dem J'feile und den Ilunkti rten Liuicn foJgcml, tier Weg in IHe Stadt. Es feheint \L1I~ 

kaum ~weifelha rt, dar! fchon urfprUnglich die Verbindung des Ufers bei /J (In reh ein T hoT offeIl gehahelL 
Wi r und luch bei C ein Eingang zur Stadt belland ; jedenfIlIIs mag du BedUrfnifs des Verkeh re~ 1),1M 
zu deren HerfteIlung geführt haben. Urfprllnglich belland kein anderer Eingang t.um ThurmC' , als «C' r 
auf unCerer Anficht erkennbue , hoch oben lil"gende , t.u welchem man von elu MauerkronC' aus empur. 
guogen wurde. Eine TrC' ppe in der EcleC', gant in der Maucrftirkc liegentl, fulme in die unteren Räume 

'00) N~ch: Cötller Thorbnr&"en und llcfcßil:"un,~ " IlSo-ln~ . Heranlacge""" vOn dem Architekten · ,,,,d l"g<oni,u, . 
Vorein für Nied.rrhein und WeRphalen. ,UJ. Td. 3. 

!Ol) So Ilau~n wi r die urfprün,licllc AnbJ;:c nl>Ch am dem .. ·.itl .. nach Süden v" .grüT..,.tcn (p~le"'D n,,"~ hc ... " •. 

teren "" können, den JVitlA,,/. R;&t. Da die Sladll:".:;'I><: .. ne~ uoc:k." w .. cn, alfo ,,;e 111;1 dem Rhein ~ .. uamnl.nhi"&~11 lind 
vor d en Cölner Thoren nie Brücken, fondern Re IS D äDLme i<''''e(." ~in foUen, 10 kön,lC" wir ,,'" d.n Abfehl"f. der Gr.il""n 
.n der füdLich." $<:;11' un""ij&t~h u den denke" , au dn,eh ein folch" mil l'obUfcm UIßI."'Coc'le> Vorwe.k. dureh wdelo.cs de. 
W O& hind urch rohrI •• Ob inddre" nicht noch ,,·cile. aufoe" ein abc"""tig"" Vorwerk bcf\and. wie auch VOI dcn iibr;ien ' 1LO'en 
Ciltnl, wollen wir dadurch "ich, al. au!cdch!offcn a"Tehen. 

'H · 
11,)·.".1'ho. 

'" C ... ln. 

d 
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Bayen-Thor ZU Cöln mit Vorwerken tOO). 
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hinab. Wir fi nd der Anficht, dars der ganze IIntere Thcil des Thurmcs mit feinen Hnckd 'luadull , {anulll 

dem Eincange, noc:h dem XI I. Jahrhundert angehört, und dars f,ch dcr l.>:I.nzc T hurm quadrlllirch bis zur 
Höhe des Gefimfn erhob, du jeu! das Achteck in zwei Stockwerke theilt. Dort haUe \\'ohl die a lte Webr_ 
platte mit ihrem Zinnenkranz gel'landen und erhob fich eine Spilze mit Hurtitien. ~achdcm 1262 die 

Burg in die Hände der Stadt übergegangen. '":'11:: wohl von derfelbe n mancherlei zcrnört /:cwc(cn fc in. 
da, e rn nOlb,lurftig rq.arirt wurde, bi'l 

Fig. 156. tHe g~ndichc Ncu~n la1:e erfolgte, zn 
de r auch tlcr Thnrm noch braucilll3T 

(chei nen mochte. Si .... erfolgte daher 

uni er lICIILU 1.IIUg .1dfelbcll wahrfchein
lieh im X IV. Jahrhl1mlcrl. und cinl,clnc 
(iccorlll ivc A usgeOahlln~cn l11ü~en \'VII 

Rel,amturen vurn xv, ) .lh rhunderl her, 

rUhren. Aufser Ile l11 T hllmle ift aber 

\'on de li T hurh:ulten nicht mehr Cu 
\'iel erh~lhcn, <lnfs wir l11ehr ab die 

i\ulage hier zu bdpred1\~ " h:illcn, 

Am rneiftet1 ift zu bedauern, 

dafs tEc Ark lieh nicht .. rhalten hat; 
lie muf, , wie aus alten llildem her. 
vorgeht, ein hoch inlercfflln le5 (;e· 
bäude gt:wcfen fein, mit m3nehen 
merkwU rdigen Ehudheiten. Ih r Haupt· 
ZI\'«:'k fe heint ,ler geweCcn 111 fe in, tier 
B'1.yen.Thorburg eine mliglichfl lange 

Front gegen den Rhein zu geben, durch 

welche feillllli chc SchifTe befchoITcn 
und aufgehalten werden konnten, Zu 

Il'Izterell\ Zw«:ke (liente a.uch eine 
Kelle , die ,'on d('r Ark tlber deli 
Rheinft rom weg nach dem rtehten Ufer 
Gi nG. Wir dUrfen ohnc Zweifel rlueh 
IIl1 ncllmen , dllr, BallteIl im WftfTe r , 

mindeftcn5 einger~mnl!c Pf.1hle 11 . ~'. 

uicht die gefammte Brei te dcs Stromes 
fU r die Schifff3hrt offen liefsei) , fOI\· 

dern die Schiffe nÖl hi{;ten, f,ch delll 
linken Ufer bei i11rer fah rt fo weit zu 

n1ihern. dftf5 /je ihreu Weg nur im Be. 
reich der Gefehoffe (liefer Ark rn3chen 
konnten. 

Der Ha)'en.T hurrn ift durch fein(' 
eh~r:lk t eri n i fehe i(ufserc Erfclleinung 

ein W.hntichcn der Stadt Cöln (::e · 
worden, Schon auf der !ilteRen An· 
licht von Cöln , die uns im Augen. 

blicke erinnerlich ift, in "''''.."inrJl$ 

FQSri(ll"IIIt/ll~,"m von 148 I, errclu!'int 
er ohne Dllch. Wir dll rfe n .. \fo wohl 

U.yen,Thor :tu Cöln to"). annehmen, d,fs er auch fchon im XV, 

Jahrhundert kcin folch~ (::ehaln hat. 

Wir haben defshalb der Verfucllung widern.nden , auf unferer Abbildung Illeh !liefern Thunnc ein Dach 
:tu (::eben. Mag es dem Umlbnde, d.fs e r ein foJches nicht hatte , tutufchreibcn fcin, Ilafs er im XV. )3hr, 

hundert Reparaturen und kleinen Umbauten unterworfen werden muffiel Die in ihren kleinen Zinnen gar 
nich t an mi tte1a.lterliche KrieC'~baukunR erinnernden Eckerker beim Beginne lies Achteckes mü~cn aus dem· 
(eIben Grunde in noch fpiterer Zeit ('0 hergeftel1t worden fein, wic \lnfere Zeichnung /je gieht. 

• 
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Ein Beifpiel der decorativen Ausbil
dung, wie fle im Laufe des XIV. und im 
XV. Jahrhundert den Kriegsbauten 111 

Deutfehland zu Theil geworden, jfl: der 
runde Thurm des Efchcnheimcr Thores 
zu Frankfurt a. M. (Fig. 157) . deffell ge
mauerte Spitze hinter einem ausgeladenen 
Zinnenkranze fieht " der durch vier noch 
weiter vortretende runde Thürmchen unter
brochen ift. Der runde Thufm hat einen 
quadratifchen Unterbau, um welchen der 
Wehrgang der Mauer an der Innenfeite 
gegen die Mitte zu auf immer weiter vor
tretenden Confolen als offene Galerie, rund, 
der Ruodform des Thurmes entfprechend, 
fortgefetzt in, An der Au(senfeite find 
hier zwei achteckige Thürmchen vorgelegt. 

Eine Bauanlage eigenthümlicher Art 
zeigt das Steinthor zu Bafel, von welchem 
wir in Fig. 158 202) den Grundrifs geben. 

Neben dem Einßufs eines durch die Stadt iliefsen. 
den Baches, der durch doppelte Mauern ge[chUtzt in, 
befindet lich bei A ein Eingangsthor, well;hem bei JJ 
ein aufserhalb des Zwingers gelegenes Vorthor ent· 
fprach, 'wogegen der Eingang bei C urfprunglich nicht 
\'orhanden war. Die Linie D C ia die innere Mauer, 
ß E die liufsere oder Zwingermauer. Um das Waffer 

Fig. 157. 

lIf . _~ , 
ij , 

" 
-. -
I 

" 
, ' 

J' ~ , 

J. 

Efchcnheilner Thor 7.U Frankfurt a. M. 

• einzulalfen, ohne die Befefiigung zu unterbrel;hen, 
i1l je in der Mitte des Bettes auf einem Felfen ein Pfeiler aufgemauert und fmd von demfelben zwei 
Bogen nach den Ufermauern gefchlllgen, durch welche das Walfer einfl.id sen kann, das fo hoch ge. 
halten ift, dars es, in der Stadt angelangt, tlber ei n Wehr hera\.:oftunt, [0 dafs Nachen. die etwa herein. 
kämen, unfehlbar mit den Fluthen hinabllUrzen und zerfehellen mufften. Da jedoch nicht immer auf ge. 
nllgenden Wafferfiand %U rechnen war, fo fugte man ZlIr Vorficht noch Fallgatter bei. Fig. I S9 201) zeigt die 
innnere Anfll;ht diefes Werkes von der Stadtfeite. Wir fehen , wie der Pfeiler dUfch bJQl;hen in, wie ein 
Gang unmittelbar Uber dem Waffet, den DUfl;hflufsölJ'nungen entfprel;hend, in Hol~·Connructio" hergeneIlt 
iß. und Nifl;hen mit Schiefsfl;harlen es gelhtten. auf dem Waffer Nahende mit Armbruflrthuffen tU empfangen. 
Wir feben, wie auf der Mauerkrone durch eine ausgeladene Holt·Conftrul;tion ein breiter Wehrgang her· 
geneIlt in und wie ein Thurmchen auf dem Pfeiler nOl;h die gante Conftruction beherrfl;ht. 

Solche Waffereinläffe und ihnen wieder entfprechende Ausläire an anderen 
Theilen der Stadtmauer waren bei dem Bedarfe fo vieler Städte an fliefsendem 
WafTer Anlagen von grofser Wichtigkeit. In Nürnberg, wo die beiden durch die 
Pegnitz getrennten Stadtfeiten VOll gemeinfamer Mauer umfchloffen find, muffte eine 
der umfangreichften Anlagen diefer Art hergeftellt werden, die im Ganzen und in 
ihren Einzelheiten zu ftudiren um fo intereffanter in, als Ein- und Ausflufs fowohl 
im inneren Mauerzuge, als im äufseren fehr verftändig conftruirt (md. Es in fchade, 
dafs der uns zugewiefene Raum uns nöthigt. wie auf Co vieles Andere, auch auf 
die Vorflihrung mehr als eines Beifpieles eines folehen Flufsthores zu verzichten. 

202) Nach : F. ~H"'Ln In : Mitlhcilung'cn der K. K. Cemral .Comtniir.on zur ErCo,(chu~1I nnd E.h.l,ung d«U.ud.nk. 

male 1868, S: 128. 
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Fig. 158. 
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Grundrifs des Steinthores zu ßafe1 20t) . 
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Eine Gruppe eigenartiger, durch reichen decorativen Schmuck (Ich auszeichnen
der Thorbauten bietet der Norden Deutfchlands, vorzugsweife die brandenburgifchen 
Marken, in charakteriftifch durchgeftihrten Backfieinbauten vom Schluffe des XIV. 
bis zum Schluffe des XV. Jahrhundertes. Den Grund zu diefer eigenthümlichen 
Gcllaltung der Kriegsbaukunft dürfte die Bauthätigkeit Kaifer Cnrfs IV. gelegt haben, 
wie fle auch die Grundlage der reichen decorativen Entwickelung bildete, welche 
die Kriegsbauten Böhmens bis in das XV. Jahrhundert herein bezeichnen. Die 
höchfl:e Entwickelung fallt allerdings weit fpäter, und wenn es in Böhmen die Zeit'; 
Wmzds und Sigismlmäs ift, der 
die am reichften ausgeftatteten Fig. 159· 

Werke angehören, fo ift es in 
den Marken jene der Hohen
zollern, die der Entwickelung der 
Städte folehen Vorfchub leiftete, 
dafs (ie nicht blofs fefie Bauten, 
fondern auch Prunkbauten zu ihrer 
Vertheidigung errichten konnten. 

Den älteren Werken diefer 
Gruppe möchten wir das Waffer
thor zu Tangermi.inde zuzählen, 
de(fen Aufsenfeite wir in Fig. 
160 2(5) geben. Die grafsen 
Fenfter allerdings müffen wir uns 
wegdenken ; ficher waren dort, 
wo fle jetzt tlehen, nur Schlitze. 
Der Bau befleht aus einem quad. 
ratifchen Thurme, an welchen 
fpäter auf der Innenfeite noch 
ein niedriges, ähnlich grofses 
Thorhaus angebaut wurde. Oben 
durch eine Plattform mit Zinnei)' 
kranz abgefchloffen, ift die Aufsen
feite dadurch fehr charakteriftifch 
gegliedert, dafs die fpitzbogige 
Thoröffnung in einer Rachen fpitz
bogigen Nifche von mehr als 
doppelter Thorhöhe fieht. 

Wir finden folche Nifchen 
ill Frankreich bei Bauwerken des 

Anficht des Steinthores ~u Bafel von der 

Stadt feite aus 201). 

XIII. und XIV, Jahrhundertes, wo üe dazu dienen, Gufslöcher zu bilden, durch 
welche der Feind am Fufse der Mauer beworfen werden konnte, und zwar find fie 
nicht blofs an Thoren angebracht. Aebnlich in die Einrichtung an der Hochmeifters· 
wohnung zu Marienburg. Bei unferem Thore ift jedoch die Nifche fo wenig tief, dafs 

201) Nach' ADLBR, F. Mltulalu.Hche BatkAein·Bauwnke deJ P""IIfJi{chen Staates. ß;>nd I. Red;n IS~;'. Tar. JqCXIX 
u. S, 11. - At/In nimmt an.tdin&l , &eMItr:t auf einige vorkommende BackfteinAempel, M, dar, de r Bau uA der Zeit vOn Ina 
angeM,e, worin "'ir ihm nicht =ullimmen könne". Wenn die Stempel tbalfachlith fo jUll& lind, ro möien Reparaluren um. 
je"e Zeit {oe in den Bau iebracht haben. 



Fig. 160. 

,,,,,,,rr~rthor zu T"",ennü .. de20I). 
11200 u. Gr. 

Fig. 161. 

Thurtn aln Hühncrdorf.r Thor 
2U Tani.rmiindeW). 
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es nicht in der Ablicht des Baumeifl:ers gelegen haben 
kann, fle die fes Zweckes halber anzulegen. Es handelt 
flch hier nur um eine befondere Confl: ruction fUr das Fall · 
gatter. Letzteres war ja ohne Zwei fel beffer fo angebracht, 
dafs es an der Innenfeite der Umfaffu ngsmaucr in die 
Höhe gezogen werden konnte, wie z. ll. bei Fig . 97 (5. 160) . 
Dies bedingte aber, dafs entweder keine Thorflügel vor· 

handen waren und nur etwa die Zug-brücke den Ver(chlu(., 
des Thores vor dem Fallgatter bildete, oder dafs die 
Mauern eine (a lche Dicke hatten, dafs fich die Tharfl ügcl 
in die Laibungen des Thores hereinlegten. Wo !ie aber 
über die Mauerftärke beim Oeffne n rückwärts hin:tusgriffclI , 
fiu rrte das Gatter vor den Flügeln liegen (Fig. 1 ;2). Da 
lll ufTte denn die Mauer durch einen der Länge Il ach 
lau fenden Schlitz in zwei Schalen getheil t fein , eine äu(.,ere, 
die vor dem F allgatter lag und fL.ir di e Felligkeil des 
Baues gar :keinen Zweck mehr hatte, und die innere. 
l.wifchen denen bei den fodaml das Fal lgatter auf· lind ab
ftieg. Diefe äufsere Schale i11: hier und in anderen älm· 
lichen Fällen oberhalb des Thores ein fach weggelaffen, 
fo dafs das Fallgatter, auch wenn es offen Iland, dem 
Feinde fichtbar blieb. Sp:itcl" ging mall noch weiter und 
Iiefs e infach ei nige hakenformige, heraust retende Steine 
aus der Mauerflucht der Höhe nach übe r einander vor
fpringe n , in deren Knie das Fallgatter dem Feinde ficht. 
bar au f- und ab!leigen konnte; fo z. B. am we fl:l ichen 
T horthurm, dem fog. ' [pitzen Thurm" 1.ll Miltenberg am 
Main vom Schluffe des X lV. Jahrhundertes. Sehr charak· 
terifl:ifch ill bereits 3m \II/arrerthor zu Tangermünde die 
decorative Ge fl:altu ng der Zi nncn du rchgefuhrt. Am Frielc 
unter den Zinnen find Wappenfchilde angelegt, deren 
lang ge11:reckte Form noch an den Beginn des XIV. Jahr
hundertes erinnert I lI t ). 

Die Mehrzahl diefer märkifchen Thorbauten hat 
übrigens ihre Eingangshalle nicht in einem Thurme liegen. 
Es ift meift nur eine ganz einfache Halle, die einc Platt
form in der Höhe des Wehrganges der Mauer hat, 7.U 

deren Se ite (odann ein Thurm angelegt ift, der das Tho!" 
beherr(cht und verthcidigt. 

Ein (oleher Thuffil ift der in Fig. 161 tllS) dargcfl:ellte, 

~Of) D~r Her~ldik~r wird fofarl (.hen , d~f ... r.~ ve rkehrt ,,,ndlt r,nd. N,ch deli 
Re,eln der H. raldik foll jed.r Schild fa geliellt fei ... wie er, W.lln ihn d •• K~m I'Cc"d. 

3m Arme tt~gt, erC.hcint, wie ihn . ICo ;'lIbdondcr. der Gegner f,. ht, g'i." ,,·eI. hen ~r 
ge, ichtet ift. (Anden ift der Fall, wem, .w<i SchilJe co",It;,,;rt, .ICo e'"3I1dcr z!>,encis t 
find , wie in Fig. ,64 ') Alter die hier .rfeheinende, ," .. kd,rte Stell!>n, kehrt hier ""d 
da .... ieder, fo I.uch beim Friofe in Hg. '6. , w:ihrend dort die kiden ""t.r." Schilde 
richtig ,eftdll {,od. 
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neben dem Hiihnerdorfer-Thor in Tangermünde flehende, deffen unterer quadratifcher 
Theil vielleicht noch früherer Zeit, jedenfalls aber fpäteflens dem XIV, Jahrhunderte 
angehört, delTen phantaJlifch geformter achteckiger Aufbau jedoch in das XV. Jahr
hundert fällt. Die Erker hatten wohl urfprünglich unten offenen Boden. Der Zinnen
kranz mit fein en fehrilalen Windbergen kann auch unmöglich fo gewefen fein, wie er 
fieh auf unrerer Abbildung darflellt. Er hat wohl bei einer Reflauration im XVII. oder 
XVIII. Jahrhundert feine heutige 
Geflalt erhalten, als man fur die Fig. 16: . Fig. 163. 
Formen der älteren Kriegsbaukun!l: 
kein Verfiändnifs mehr hatte. 

Der achteckige A'liihlenthor
thurm zu Brandenburg, deffen acht 
Seiten ebenfa lls durch kirchen
fenflerartige Blenden gegliedert 
(md, in von 140 I. So wie dort, 
mag auch hier der Zinnen kranz 
gewefen fein . 

Quadratifch in der neben dem 
Rathenower Thor zu Brandenburg 
flehende Thurm, deffen Anficht 
und Durehfehnitt wir in Fig. 162 
u. 163 20!1) geben. Im lnneren find 
die beiden unteren Gefchoffe rund ; 
das Erdgefchofs hatte urrprünglich 
natürlich keinen Zugangj die beiden 
nächften GefcholTe find quadratifeh ; 
über vier Zwickeln ift fodann ein 
gemauerter Kegel als Dach gefetzt 
unddureh gekreuzte hölzerne Anker 
zufammengehalten. Eine Bauzeit 
O:eht nieht feO:; wir mächten da
her die Wende des XlV. und XV. 
Jahrhundertes als folche anfehen. 
An Stelle der Zinnen find .zu oberO: 
(wohl fpäter?) fchlitzformige Fen
fteröffnungen getreten. 

Eben fo fehlt uns eine Zeit-
1: 250 . !' . • • , .• CI" " .... "' .. 

l--+-'+ 11 ' 1 ' 1 ' 1 I '+<-" I I 1-1 

beftimmung rur den runden Thunn Tbunn 11m R:uhenower ThOr I'.U ßrAndenburg tu). 
am Steinthor zu Brandenburg, 
weIchen wir in Fig. 164 bis 168 206) darfteJlen. Er wird in den dreifsiger Jahren 
des XV. Jahrhundertes als beftehend erwähnt. mag alfo um den Schlufs des edlen 
Viertels erbaut fein. 

Er hat jetZl lwei Einginge am ErdgeCehoC., von denen nur einer urCprtlnglich in, aber fieher nicht 
in du Innere , fon dem nur zur Wendeltreppe ftthrte , die in det Mauerft5.rke emporging , (0 daCs die 
Mann(chaft direet von du StraJse zu den Zinnen eelangen konnte ; denn man mume doch nach und nach 

!OIo) ,NICb, ADLRR, a, 1. 0, T~f. XV u. XVI. 
108) Nn b ~btnd.r., -rtf. XL u. S. 74. 
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erkennen, wie wichtig es zur wirkJamen Vertheidigung fein muffte, da[s die Vertheidiger auch leicht allf

und abl\eigen konnlen. Ueber dem Erdgefchofi'e find vie r niedrige, theilweire gewölbte Stockwerke ; eint 
Webrplaltc in nicht vorhanden, dagegen ei n breiter Gang hinter den Zinnen und eine gemauerte conifche 

Spit ~e. WI.!J dem Thunne einen bl!fondl!ren Reiz gicbt, ift die Verwendung einzelner glafirter Backtleine, 

die in regelmäfsigem Wechfel .zwifchen die lothen eingelegt find. Der Unterbau, welcher fich jetzt blofs 
als Sockel zeigt, mag frUher tief bis zur Grabenfohle hinab gegangen fein. Auch die Zinnen find durch 
farbige Steine und den Wechfel geputzter Flächen mit den gemauerten Gliedern ausgeteichnet. 

Ein gleichfalls runder "Thurm Il:eht neben dem Neull:ädter Thor zu Ta!lger
münde, deffen Grundrifs, in Fig. 169 207) wiedergegeben, erkennen läffi, wie auch 
fonll: die Verbindung foIcher Thorthürme mit 
dem Thorhaufe angeordnet ifl:. Nach Adler ift: 
das Thor 1436-40 errichtet. Der Thurm zeigt 
ebenfalls die Verwendung glafirter Steine; 32 COIl

folen tragen einen Umgang, der mit einem ' 
Dache gedeckt war und 16 fenfterartige Oeff
nungen fl:att der Zinnen hatte. Höher oben in 
eine Reihe eiferner Haken angebracht, die keinen 
anderen Zweck gehabt haben, können, als den, 
noch einen zweiten. und zwar einen hölzernen 
Gang anzubringen. Der Zinnen kranz würde da
durch wohl allerdings theilweife verdeckt worden 
fein. Er ift in Fig. 170 nach der Adler' fchen 
Reftauration wiedergegeben; wir glaubten jedoch 
dem Thurme eine Spitze aufretzen zu müffen, 
wollen aber nicht ftreiten, wenn Jemand die Form 
vorziehen follte, wie fie der Brandenburger Stein
thorthurm noch zeigt. Dem Zeichner wollte 
allerdings d~efe Linie nicht aus der Feder gehen. 

Wie aus dem Grundriffe tU erfehen, erweitert fich das 
Thorhaus K nlch innen, und dem runden Thurme ,11 ent
fpricht auf der anderen Seite ein rechteckiger Bau L, der 
fich jedoch nur wenig IIber die Wehrplatte des ThorhauCes 
erhebt. Die Stadtmauer N Hl dünn , Co da(s ihr wohl eine 
Erdanfchllttung am Fufse und etwa ein hölzerner Wehrgang 
Breite und Stärke gab, wit! wir dies in Fig. 169 angedeutet 
haben . . Das Erdgefchofs des Thurmes 111 in nur "om Ge-
wölbefcheitel aus tuginglich. der auf der Höhe der Wehr-

Fig. 169. 

platte des Thores gdegen ift, von der de'r eintige Zugang Grundrifs des Neuftädter Thores 
tum Thurme fiattfindet. ' Diefer hat . oberhalb des Erdge- zu Ta.ngenntlnde~OT) . _ l{IOO n. Gr. 
fchoffes, der liuCseren Eintheilung entfprcchend, vier Ober· 

• 

geCchoffe. Vor dem Thore fUhrt jetzt eine neinerne 'BrUcke tlber den Stadtgraben I. Wir ~weife lll je. 
doch durchaU5 nicht, dars urfprunglich eine hölzerne Brtlcke G vorhanden war , in der Mitte etwa mit 
einem beweglichen Tbeile H. Jenfeits des StadtgTabens befand lieh . ein aus drei Theilen benehendes Vor· 
werk. An den liufseren Vorbau B, vor welchem noch eine Palifi'adenumläunung A ~u denken ift, lehnte fich 
der theilweife bis in das XVJU. Jahrhundert wohl erhaltene Wall IJ an , einen Zwinger vor dem Graben 
umfchliefsend. Noch bemerken wir, dafs fowobl der Thorbau, als der neben demfelben ftehende oblonge 
&u jetzt Ziegeldicher haben und folche wohl von jeher befaCsen, wenn fie audi. wie die Mohruhl 
folcher Confuuclionen, ftels nur proviforifchen Charakter hatten. 

Ganz verwandt mit diefer Anlage jft die vielleicht gegen 20 Jahre jüngere des 
Elbthores zu Werben. Doch ia zum Schutze des Thores nur eben auf einer Seite 

201) Nach: AOLllR, a. Il. 0_, Tar_ XLr. 
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Anficht 

des Neu!lädter Thorcs 

zu Tungerllli.inde. 

E.gän." "1:: 

des A.fl, .. ·fche" Ren~ur~liOI>J'\·C,ru~h~ •. 

1 : "l~ 1.· . · '···">1 .. , ... ~ I I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I I 

der Rundthurm vorhanden , während die anderc Seite des Thorhaufes ohllc be
fonderen Schutz jft ; zudem ift letzteres, welches beim Neufiädterthor zu Tanger. 
münde ftark aus der Mauerflucht heraustritt I fo dafs die äufserc Flucht der Mauer 
noch beltrichen werden konnte, in die MauerAueht felbfi: gefetzt (fiche d ie um
ftehende Tafel). Das Erdgefchofs des runden Thurmes ifi auch hier nur von oben 
zugänglich. Es enthält jedoch in feinem Inneren einen Brunnen, fo da fs der Thurm 
.fomit ganz wie ein Burgthufln der früheren Zeit auf fich felbO: gefiellt ill. Die 
emporfuhrenden Treppen, von der Stadt aus zugänglich, liegen in der Mauerllärke. 
Der Thurm feheint keine gemauerte Spitze gehabt zu haben j wohl aber dürfte ein 

I 

~ 
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FiC' 171. FiC. 17 l . 

Sch"iu. 

Fig. 173. 

" nkht. 

1 , 2~O , r , • , , • • " • • .. ,,-.... I , , I , I , I , , , I , I I , I , I I I , 
1: 500 
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Uenglinger Thor zu Stendal 2(18). 
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Fig. 175. hölzerncs Dach, auf dem Zi nnenkranr.c liegend, die 
Wehrplatte bedeckt haben. Ei n eben folches Dach 
darf man fich dann auch auf dem Thorhaufe denken. 

\~Tohl das bekalllltefte aus diefeT ganzen Reihe 
von Bauwerken ift das Ueng li nger Thor zu Stcndal, 
Fig. 171 bis 174 t 08) , welches wir vielleicht auch 
als das jÜlIgfte der Reihe anfehcll dürfen ; wenig· 
flens genattet woh l die fpielende Architektur diefen 
Schlu(s tOll). Auf quadrat ifehclll GrundritTc erhebt 
!ich der Thurmbau, derrcn Erdgefchofs die Thuflll · 
hall e enthält, welche mit einem Kreuzgewölbe be· 
deckt ift . Darüber find noch zwei quadrati(che 
ObcrgefcholTe, an den Ecken mit runden , über 
den quadra tifchen Baukörper in d ie Höhe n eigen· 
den Thürmchen gefliumt. Diefer jn durch eine 
zi nnenartige Krönung abge(chloffell, aus deren 
Mitte fich der T hunn nunmehr rund entwickelt. 
Die kleinen Eckthürmehen haben gemaucrte Spitzen 
mit decorativen bli nden Zinnenkränzen. Die fe Spitzen 
bewei(en . dafs auch der Hauptthunn e ine folclte 
Spitze gehabt haben mufs , \l nd da nichl:i darauf 
hindeutet, dafs fi c gemauert war, fo haben wir eine 
hölze rne gezeichnet, welche auf dem Zinnen kranze Ruppioer Thor zu Gronfee tll). 

'Il~ n. Gr. 
ruht. Denken wir uns noch einen Stadtgraben 

dazu, aus de((en Sohle Thurm und Mauer aufficigen, fo in: die E rfcheiuung natür
lich viel wirkfamer, als in der heut igen verfhimmelten Geflalt. 

Ei ne eigenthümliche Geflaltung zeigt das Ruppiner Thor zu Granfee (Branden· 
burg), deffen der Stadt zugekehrte, reich ge(chmücktc Innenfe ite wir in Fig. '75 ! 10) 

wiedergeben. Es ift der Facade e ines Wohnhau(es nachgebildet. Ueber der Thor· 

} ' ij{. 176. 

Thorhau de$ Klonus Chorin. 
11110 ", Gr. 

halle find zwei Obergefchoffc , über diefen ein dreitheiliger 
Giebel, der einem Satteldache ent(pricht, das über diefen 
Thorbau gerade, wie auf ein Wohnhaus, gefie llt in: t 11). 

Tn der Anlage den Cölner Thoren ahnlic h , aber in 
jüngerer, mehr dccorativer Architektur durch gebildet, zeigt 
fich das Spahlenthor zu Bafel (Fig. 177 H !), ein als T hurm 
ausgebildetes Thorhaus, von zwei runden Thürmen begleitet. 

2\1;1) N~ch: AOL"', •. a. 0., Tar. XXXVI. 
'lOt) n.r Thurtn duf wohl In die Zeit "on 'H"~O g.r~I" ",., N1 .... , ,,'o.auf auch 

d ie F.nft •• n. lt der Schiit>" deuten. Merltwiirdil:" 111 ru r dief. Zei, die .·o.g. du Sdlihie 
"~J Nach : A DLlla, I. a. 0 ., Tar. LXX VII. 
II ' } Aehnlich , dtCO' l liv a ... g~b ;ldt', n"r noc:h reiche. in r.ine .. U"l(ui-..,ile uld 

jede Erinnerun, aß den Kr iel,bau vc"ncidend •• ei" ('ch d:u c .... ", ;ihe.e ~nG~"g~l hor 

n'n Kl ofte . Chorin, da. , l'foTlenha u . , ... <:le"". wir j" Fiw. '76 ..- i.,Je ' Kcl>c" (nach : 
AOlU, a. a. 0 ., Tar. LXIX). ""ad", ... ;;" ., fo in Mulbronn. lind auch die Cin .... ;.", f" •• 

Klöne. Ini. Bofcßi/rungea " "'/reben und da. Zugan/rllho. iI\ ci .. ~'cnu"rllhll''''. A\.ocr 
diof" r .!lllngswerh de. Kll:1 Rer, wie rcr~dc Maulbron,,'. wan:n doch nur '.lIen einen 
pl<lu lich.n u.be,r.1I einer kleinen Hord. gtnUgend, "nd t . rchei .. l, d"r. nnn ,,,,adc der.· 
halb hier darauf nt'2ichtct hil le, Fomo<n cl •• I\ ricr. baultunl\ ln wi hlen. 

! It) Nach F. ScHULTl in : Milllw:ilunrn du K. K. Cenl ,~l·C"",mirrlOn ~U t & . 
fonchung und E rhahunr der B~udc l\k ... ale 1868, S . .. S. 

• 

« 
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Vor demfelben liegt ein quadratifcher Vor
hof von einer Mauer umgeben, deren Krone 
einen Wehrgang trägt und deren Front ein 
grofses Eingangsthor und neben demfelben 
ein Thürchen ftjT Fufsgänger hat. 

Ebenfalls ein quadratiCcher Thorthurm 
ifl: es mit kleinen Thürmchen an den Kanten, 
welchen uns Mt'rian's Vogelperfpective von 
Metz. ~U) als Porte a BIo/eile zeigt, nach 
welcher Abbildung ViolÜ'f.le-Duc verfucht hat, 
das ganze Werk zu vergröfsern. wie es in 
Fig. 178 2 H) wiedergegeben in:. Bemerkens
werth ill: dabei das Vorwerk diesfeits und 
jenfeits des Grabens, durch welches der Weg 

Fig. 177. 

SpahJenlhor tu Bafel 112). 

'l~o n. Gr. 

ähnlich von der Seite genommen wird, wie beim Brückenthore zu Cahors. Eine 
halbrunde Baftei vertheidigt das Werk in der Axe des Hauptthurmes. Von der 
grofsen und kleinen Zugbrücke, welche Viollet-le·Duc am Thorthurm gezeichnet . hat, 
können wir auf Men'r/1l's Abbildung keine Spur finden, wohl aber eine Mauerfront, 
die das Vorthor mit dem Hauptthore verbindet und die Annäherung eines von der 
Seite kommenden Feindes verhindert. 

Fig. 178. 

Mofel·Tbor zu Melz 1a). 

113) In : Tcp"t'''npki. PalnfinIJlu~ Klun; tt viclnIJTUm K~t'i~Hu",. Dal ifl, Bcrchreibunr und eirendithe Abbildu,,& 
der vgrzoclllllcn SlaUe &: Plätt; du Vntern Pf.h2 am Rhdn und bcn.~l:tbulcn LandrchaA"lcn eie. 

21') Nach: VIOLL&T.LK_DIIC. a. iI . 0., Bd. J , S. ~26. 
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Vollil:ändig zur Ba(tion ausgebildet und zur Vertheidigung mit Artillerie ein
gerichtet find die beiden runden Thürme des ]erufalemer oder Unterthores zu 
Büdingen (Fig. 179 2 U), welches die Jahreszahl 15°3 trägt. In drei Gefchofren über 
einander fmd je drei Schlitze ft.ir kleine Ge(chütze in den runden Thürmen angebracht. 
Der Stadtgraben in: fall: gänzlich ausgerullt, Co dars die Thürme, welche ehemals bis 
zur Sohle deffelben niedergingen, jetzt etwas niedrig erfcheinen. Auch die Zugbrücke 
ift natürlich weggefallen. Die Gefcho((e im lnneren der Thürme hatten 13alken-

Fig. 179. 

1:150 
'3' $' 7~ . """''' ",,_ 
t I' I '+-+-'""-/-'-1 'I I 1-<+-+--+-1 

Untcrthor zu BUdingen 2U). 

lagenj fie konnten nUT leichte Gefchütze aufnehmen. Durch grofse Gefchütze, die 
zu fchwer geworden wären, würden jedenfalls auch zu flarke Erfchütterungen des 
doch kleinen Bauwerkes hervorgebracht worden fein. Die Thürme haben nur kleine 
kegelformige Steindacher, die von breiten Galerien umgeben find j diefen fehlt je
doch jeder Schutz, fo dafs f1e auch nicht mehr irgend welche Mannfchaft decken 
konnten. Runde Treppenthünne mit ähnlich kegelförmigen Spitzen, rückwärts an 
die runden Thürme angdehnt, faihren zu den einzelnen ObergefcholTen und zu den 
Galerien empor. 

13. Kapitel. 

Vorwerke. 

Wir haben oben gefagt) dafs man die Thorc als förmliche Burgen anfah, die 
unabhängig von der Burg- oder Stadtmauer vertheidigt werden konnten. Wir haben 
auf die grofsen Thürme hingewiefen , welche, wo das Thor Ilur aus einem einfachen 
leichten Thorhaufe beiland, zum Schutze deCfelben daneben errichtet wurden, lind 
wie die HauptthUrme der Burgen gar keinen Zugang im Erdgefchofs hatten. Solche 
Vertheidigungswerke mulTten nun von noch gröfserer Wirkung fein. wenn fie aufser
halb des Thores errichtet wurden, fo dafs durch fie das Vorterrain behcrrfcht wurde 
und zugleich der Zugang zum Thore vollftändig ·abgefchloffen werden konnte. Der
artige felbf1:ändige Aufsenwerke fcheinen fchon fehr früh aufgekommen zu fein. Man 

11~) Nach: MOLL.a, C . Den~", iile. tI ... tI .. ",rch .. n BauJo"nll . Fonlldetrt va" E. Gt. ... IlBAcu. Bd. IH. Ihrmfh.dt 185'. 

s. 13 u. Ta!. 49-~'. , 
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fand es allenthalben unbedingt nöthig, wo man eine Brücke über einen Flufs fehlug, 
auf der entgegengefetzten Seite einen Brückenkopf zu errichten, und wo eine Brücke 
über den Graben fuhrte, jenfeits mindeftens einen Pali«adenumfchlufs herzufiellen, 
in welchem lieh ein Theil der Befatzung aufhalten und dem nahenden Feinde gleich 
das Betreten der Brücke fireitig machen konnte. So wurden mehr oder minder 
grofse Werke auch in Mauerwerk ausgefuhrt , fobald man Mannfchaft genug hatte, 
fie auch zu be fetzen und energifch zu vertheidigen. 

Wul/la/e U 1) glaubt annehmen zu können, dars fchon zur Zei t, als die Be
feftigung von Cöln noch aus blofsen Erdwällen heiland, die Thore nicht blors fefl:e 
Burgen in der Walllinie bildeten, fondern auch mit umfaffenden Vorwerken verfehen 
waren, die fo, wie er fie auf dem Titelblatte darll:ellt, mehr als Burgen, vielmehr 
fö rmliche befeftigte Lager waren. Ohne, wo jeder pofitive Anhaltspunkt fehlt, die 
leicht hingeworfenen Phantafien, die er gar nicht in das Werk fe lbft aufgenommen, 
fondern aus demfeJben herausgewiefen und in die allegorifche Compofi tion des 
Titelblattes gebannt hat , im Einzelnen zu prüfen, müffen wir doch bekennen, dafs 
uns der Grundgedanke reiner Compofition Co richtig feheint , dafs wir demfelben 
nicht entgegentreten möchten. So weit allerdings anderwärts derartige Werke er. 
halten find, haben fie nicht jenen Umfang. 

So findet fich zu Carca«onne (verg!. Fig. I , S. 23) auf der wefilichen Seite 
des Schlaffes gegen den Flufs Aude ein rundes Werk, das, VOll einem Graben um. 
geben, abermals feine von Pali«aden umfclliofrenen Vorwerke hatte und den Zugang 
~ur Burg am Fufse des Felfens, worauf fich diefelbe erhob, fchützte. Das \Verk 
mag in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhundertes entfianden fein, war jedoch faft 
vollfiändig verfchwunden, als Viollet-ie-Duc feine Aufn ahmen machte. Es ift alfo 
lediglich de ffcn Reconftructions·Entwurf, den Fig. IBo wiedergiebt j nur haben wir 
den gröfseren Theil der H.ir Armbrull:fchützen berechneten Schiefsfchartehfchlitze in 
der runden Mauer unterdrückt, da nirgends die Bauten des XIIt. Jahrhundertes, nicht 
einmal jene des XV., eine folehe Häufung von Scharten zeigen, wie er fie giebt, 
zudem der hölzerne Wehrgang Mannfchaft genug aufnehmen konnte, um nach 
allen Seiten Pfeile zu verfenden. 

Diefer felbftiindige Bau ift dur~h einen fehmalen Gang, welcher den Felren emporlieigt, mit dem 
Thore der Dur, verbunden. In der Anr,~ht Cchcint e1 twar, als habe Violüt·{t-DI« den Eingang fo dar. 
n ellen wollen, ala fUhre er in da3 runde Werk. Aus fe inem Grundr iITe ift indelTen tu fehe n, dafs lieh in 
der ·Ecke hinter demfelben die BrUcke wendet und das Thor in dem Gange liegt , Co dar, der hintere 
Tbeil der Drucke feidich \ ·Oß den Gefehoffen des Vorbaues beftriehen wird , der gan~ getre'nnt ift, ohne 
dars der Weg durch ihn hindurchfUhrt. Der Gang liett lwifchen hohen Mauern, deren Krone treppen. 
ffirmig .urneigt, und in durch Quc:rmauem derart in verfehiedene AbCchnitte gelheilt, dar. jeder derfelben 
befonden erkimprt werden muffte. Der obere Theil .z:ieht lieh unmittelbar am Fufse der oberen Burgmauer 
hin, bis F, wo er wendet und dann neben dem Thurme G in das Inncre fUhrt, .z:unichfi wieder ~u 
einer T reppe, welche leicht zu vertheidigen in und uber welche man erfr nach der Plattform dc:s Hofes 
auffieigt. 

IndeITen hat die Mehrzahl folcher Vorwerke doch gerade den Zweck, den 
Eingang zur Stadt durch fie hindurch :tU fuhren, um ihn nicht blofs leic;hter unter· 
brechen zu können , fondern auch möglichll lange im Bereiche der Vertheidigungs. 
linien zu halten. Ein folehes zu diefem Zwecke vorzüglich geeignetes Ba~werk war . 
die Baftille zu Paris, die im XIV. Jahrhundert erbaut wurde und deren Z~rftörung 
zu den Heldenthaten der franzöfifchen Revolution gerechnet wird, deren Jahrhundert:. 

21') A. I . O. 
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Fig. 180. 

Durgthor lU Carc.ITone. 
Rtconßnlcl;onl·Vc,fuch ' On V;IIl/cM~·nNC~IlJ . 

feier von den Franzo(en unlängfi begangen wurde. Glücklicher Weife find wenigR.cl15 
Darfteliungen in genügender Verfl:ändlichkeit noch vorhanden. fo dafs wir nach 
Viollet.lt-Duc!l~ in Fig. 181 eine Vogelperfpective wiedergeben können. 

Bei A fiand der alte vier«k ige Thllrm des SI. AnloHJ.Thores. zu welchem d ne UrUckc Oher Jen 
Stadtwaben fOhrte, der aber eine gro{sc Fenigkdt nicht bdafs , unweit daneben berei ts ~in ncucs Thor 
mit zwei runden ThUrmen, fo darl CQ'" V. um 1369 die Anfugung ei nes Werkes mil rechl weit,mm 
ThOrmen an diefe beiden neueren ThorthUrme anordnete, das, von ei nem Graben umgeben, nach vier 
Seiten Thore hatte, durch welche der Weg, durch DrUcken und Zugbrücken unterbrochen, hindurchgeführt 
wurde, und jenfeits wieder durch Vorwerke ging, (0 dafs diefe im Inneren der Stadtmauer gelegene kleine 
Burg eben (0 gegen die Stadt Paris 1'ertheidigt werden konnte, als gegen jeden iufscren )'cind. 

Von den Vorwerken, weiche im Laufe des Mittelalters die jetzt ern zerftörten 
Thore Cölns erhalten hatten, ift wohl das umfangreichfte und bedeutendfie jenes 
gewefen, weiches vor dem \Veyer-Thore fiand und von \yelchem mindefiens der 

217) A.. a . 0. , 8<1. I, S. Hll. 
SII) A. .... 0., Bd. ~, S. ' 1). 

, 61 . 

Vorw.rk ... 
Weyer·Thoru 

'" CO!n. 

• 
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Fig. 18 1. 

Baftille zu Paris ~l $). 

Grundrifs erhalten geblieben ift, den wir (im Mafsftabe von I: 500) in Fig. 182 319) 

zur DarfteIlung bringen. Der viereckige Thorbau war von zwei runden Thürmen 
begleitet, an welche fleh beiderfeits die Stadtmauer anfchlofs; im Inneren der 
Stadt lag jederfeits ein Hof Der innere Stadtgraben hatte eine ganz beträchtlich.e: 
Erweiterung. in deren Mitte ein gro(~es, unregetmäfsig polygones Werk lag, welches 
als , Zwinger f. bezeichnet wurde und durch einen breiten Gang mit dem Thorhaufc; 
verbunden war. 

Die den .Zwinger_ einfafTenden Mauern waren gleich der Stadtmauer mit vufiätkenden Pfeile rn 

und Bogen verfehen und hatten in jeder Bogennifche einen Schlitz. Nach ~wei Seiten fUhrt<: n trapez
förmig angelegte, abermalige Vorwerke iU den Aufsen thoren. Unter den Enden diefer letzteren Vorwerke; 
ging die' Sohle des Stlldtgrabens hindurch uot! mUn<!ele zugleich die Sohle des zweiten. die Stadtmauer 

21t) Nach: WIRT"ASIl,'" a. 0 .. Tar. "{. 

• , 
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umgebenden 5ufscren Grabens ein. Einer r~i l s fllh rte die Strafse nllch Frechen; andercrCcits la~ ,"or dem 
Thore die ahe Römern rafsc naeh ZUlpieh. Beide Strafsen aber lagen unter der Schu fslinie des Zwingers, 
feiner EckthUrme und Vorwerke . Halle mall , ,·on aufscn kommend, du edle Thor er reicht und lral in 
den iuf!iCren Zug:mglhof ein , fo befand man lich unmittelbar einer Schicfsfcharlc gegenUber, fo wie .ler 
glln7.en Mauerfront des Zwingers. Eingetreten in diefen Zwinger mulTle mall , da feine Mauer niedriger 
war , als die Haupllladlmauer . unter den Gefclloffen d ider lelUeren , fo wie der \x> iden Ruml thUrme des 

l'hores und Ullelzt noch des Thorhaufel fich didem nähern und konnle dann e rR. den Vcrfuch wagen, 
du Thor zu berennen. 

Ein Ulic!.: auf die Richtung der Sclliefsfcharlcn , fowohl im . Zwingen (elbn , als in (einen beiden 
ZugangshlSfen und der Verbindung mil dem Thore zeigt, wie feh r man bemUht war, aUentha!l.Jen den Feind 
tU Ireffen, wo er immer nehen mochte, und insbcfondere ihn, an welchem Pllllkte er immer nUnnen woll1e, 
nicht blof, VOll vorn , rondern Quch nm der Seite und vom RUc).;en her tu bewu(en. Denken wir uns 

!loch d icCl' 1l ganzen ZlI'inger mil OlusgelOldenem Wehrgange auf der Mauerkrone verCchen. (0 ergiebt fic h 

Fig. 183. 

Floriani.Thor zu Krahu no), 

ein Werk VOll ganz aufserord entlicher St!i rke, das aber auch eine beträchtliche Befatzung erforderte. W ir 

fehen insbefondere aber auch, dars diefe Befalzung durch die grofJCn weilen Thore leichten Aus- und Ein. 
gang in die Stadt hau e, dlfs fie demnach fi ch fowohl im freien Felde fehlagen , ab hinte r die Mauern zu· 

rllckziehen konnte. Insbefondere Wllr es dafllr wichtig, daCs zwei Zugänge von aufsen zum Zwinger führten . 

Denken wir uns vor jedem Thore der SL1.dt eine ähnliche Vorburg , die mit 
Wurfmafchinen entfprechend befetzt war, (0 blieb dem Feinde. wenn er nicht diefe 
mächtigen Werke angreifen wollte, zwifchen je zwei Thoren gewifs nur'.eine kurze 
Strecke übrig. meHl: aber gar keine, an welcher er einen Angriff gegen die Stadt· 
mauer unternehmen konnte, ohne von heiden Seiten durch die Wurfgefchoffe diefer 
Vorburgen mehr gefahrdet zu fein. als durch die unmittelbar angegriffenen Ver-

lto) Ver,!.: ESUS"'·IUN, A. Die m;lt.l~h. rli,h .... KI1"nd.nkm.l .. der Stadt Krakau. Leipd,: .866. T.r. Xli. 
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theidiger der Stadtma uer. Wir dürfen woh l dicfen Weyhcr-Thorzwinger noch der 
Mitte des XV. Jahrhundertes zlIweifell, der Zeit, ehe die Artillerie bei Angriff und 
Vertheidigung vorherrfchtc, wobei allerdings manche Einze lheit fp:iterer Umgefial
tung zuzurchreibcn ifi. 

Bereits fu r Feuerwaffen, wenn auch 7.un:ich/l nur l'laken- und Handbüchr~n, 
eingerichtet in das in allen wefcntlichen T heilen noch wohl erhaltene Werk vor 
dem Floriani.Thore in Krakau (Fig. 183 2~(\) , von welchem nur eben der Grabe n 7,11- 1'Io,i."i.Thoru 

gefclüittct lind fomit der Unte rbau in der Erde verfteckt in, Wir wiffe n , dnfs K .,:~"u, 
diefes Werk dem Schluffe des XV, Jahrhunderte s nngehört, 

Es in in der Fonn f' ines Zweidritldkr~ifcs :mge\f'gt , ,1~ fTeli ergiin~end l.'$ Drillei vun zwei Seiten eines 

S~ehsecl:es gebildet iR , ,'on ,Ieren SI)itle :ms der C>'Ing zum I llCul' lIhore fd hrl. Ikr Eingang- tlun Vor'-"' .. e 

li ~gt nicbt in (Ier AKe tlf'S Thores, fondern fe itw:irts , fo clo. fs der Weg über dit Ilrllcl:c 1.uIß TImTe nnlc::r 
dem F euer ti er Haul)t. und Zwingerlllaller gemal:bt wenlen mnfft e. Doch foll did~~ T hor mil feineI' Zn!;. 

brUcke einer ncucn Refiauration I ngehören uml urfprunr;lieh ein weiler hCrall!lrcleurlcr Vorhan vorhnmi cil 
gewefen fein, Die im UnierbAu vorhandene Reihe von Gefchllizluken tHente lcd iJ..: lich 7.U . llcflrcidliln /) 

des Grabens; die bei!lt:'ll llöher gelegenen beherrfch lt:'n Iln Vorlerra in der Stndl, tins hier allcrtlint;5 nicht 
breit war, da die Vor(\adt ziemlich dicht nn die Sladt felhfl: ~ n.::-eb ... ,ul ift. !Jer nu~g('l:ulel1(' obere Wchr· 
gang war fUr eine grofse Z.,1Il BUcl!fen fchUtzen benimmt , ,Iie einen unmiltcl b,ucn Stu rm auf ,las Wl'rk 
leiehl abwweifen irn Stnnde waren. Diefer obere \Yehrgang in. allf Confolcn l \ls::cln,len, II ml wir können 
nnnehmen , d~f5 t\\' ifchell den Confolen lieh urfprUnglich !l0c11 Gufslücher hcfandtn ; Uhcr dcm I ': ill~an gs. 

thore l'in(! folehe jeut 110ch l'orllanll (, l1 . Ik merkcnslI'erth iR, dafs rau'ohl der \V<:hrgnnl; nnch inllen o rrcn 
in, als d ie heiden R ... ihell Luken fUr kleinc Gcfchlllle, Ilcr"1I obere von eineUl olTencn nnkon aus he,]jerll 
waren. D ie beitlcn gemden RUcHeiten du Vorwerl:es d rehen aber ihre Fronlen !;egen den rumlen Ilof, 

fo dafs der Feind, wenn cr etwa eingedmngen war, fich nocb Imßlt' r einer Verthci.\igun!,,"'{C'Qll! \'or .Iem 

Thore gegf'IIUber fah. 

In Nürnbcrg fchtiefsen fjch die Vorwerke unmittelba'r dcn T llOrcll und dcr 
Stadtmauer an und Ireten nur wenig über die i\hucr des Zwingers in den St:alt
graben heraus. Wir haben in Art, I SO (So 203) da ~ Syf1:cm der Mauer des vor einigen 
Jahren abgebrochenen Vorwerkes H I) am Laufcrthore berprochell und fugen in 
Fig, 184 den Grundrifs deCfelben bei, Der Zwinger war hier zwar im Anfchl ufs an 
die Nordfcite auf eine ku rze Strecke ziemli ch feh mOli , doch nur eben, um es mög· 
lich zu machen, dort !loch hinter dem Eckthu rme eine Rampe nll7;ulegen, auf wei-
cher man in den Stadtgraben hinabgelangen konnte. 

Das Thor fcl bn, bei .'I, hnli t einen qun.lmlifchen ThurlU neben fieh, 8U "elT<:1\ Sidie um ,lic Mille 
(Ies XVI. Jahrhul1derte$ tiner der herUhmten vier RllmlthUrme {!ctreteu ift. di t 'nan mit Unreeht dem 
A/(Jruht Dürrr zufchrt:ibt. \Vir nehmen an , da!s fi eh {lori \'or .lcr inneren Stadtmauer und (le rn Thort 
noch ein kleiner Gra.bf'n bf'funden habe, (0 dafs das Thor noch eine Zugbrltcl:c nüthig halle. Die Stellung 

des viereckigen Thurmes 11'>'Ir eine "orztlgliche, Uni die AUrSf' llfront der Ma lle r und ,bs Thor fell,fl, fo 
wie den Weg vom Aufsenihore n~ch dem Innenlhore 7.U heherrfchtn. DM Aufsenthor laI:' dem inner{'n 
nicht gegenUb~r ; es lag fan am emgeGcngefelzlCn Ende der An(<el\lnauer. j'; ll\e hö!u'rne Brlleke Uher 
den Stadl{:'rnben fU hrte dahin; eine ZUJ;hrlicke h ildete den Schillfs_ Doeh l~lTcn AbbiltlllnJ.:en noch des 
vorigen Jahrhundertes erken nen, dars aneh die Mitte der IIr{\cl.e geöffnet werden kOllll le. Die kune !\Ialler· 
fronl , wel<:he du iiufsere Thor emh:i\t, in ebenfa lls von zwei \'of7.Uglieh geRe1llen T bUrmen ein[;'da fTt , 

die nicht nur die Mallerfront bf'nrichen , fondern auch das Emle tier ßrUcke, insbrfon,lere die ZugbrUtke, 
yotlllindig beberrfehten . Dem Thore gegenUber fprang noch ein kleiner halhrun/ler 'l'llIInn aus der Sta.I, · 
mlluer hervor , weldler lIufser tie r Eingangstbtlr zwei GefchUI7.feharlen halle. Dic ei ne richlele Iich ge· 
rader.u auf das Eingangsthor , \lIn Jene UI empfangen , welche ,b lTelbe etwa bcfprengl hattrn; lI ie nllllere 
traf am vicreel: igell Thorlhurm yorUber auf deli Eingtlug der 2\1111 Stadtgrabcn fU hrcndcn RalllIJe, fo tlnrs, 

wenn etwll von dort ein Fein/I, tIe r in deli Stadtgraben gelangt wa r, eindringe n wollte, er nicht nur \'om 
Eck lhurme du Vor~ne" \'om \' iercekigel1 Thorthurme lind der inneren F ront der gegenilher Iiegen.kn , 

'l ll Hie r heirHn dic-relben Wa"" "plätzc _ j>lMU .r"~nltI. \\'~ ~It dide 11cZ<:i<:hll"n, in, (,nd ,,'ir .. kh t im Slandc 
naeh1nweir~", 1"""ifdn j~doeh, dars f,e r.hr Rh il1 . 

Vo/we,1.: 
,!~. 

1 ~.u(cr\hO'U 

'" 
Niinlbug. 



,leu Z"' ino:er ~bfd,lio:f~mIeH 

Maller c"'l'ra,,!;cn "crde" !.ounle, 

fom!erll " uch noch \'On d il'fcll1 
Rl1lldlhl1rn1<.~ Jl1S durch ein ktd· 
lies l;crehUt: hef:ril(~t Wl1rt!c. 

,14 Da[..; ein fo lches Vor-
\'",;:d d' ub. ,,,, 
A"r..,nwc,\,. werk, wie d ie Nürnbe rger 

Waffenplatze , fil r die Ver
theidig-ung des Thores 
fclbll VOll g ro(sc r \ \'ich
tigkci t war, in· einleuch· 
tend. Das Vortcl'I'ain de r 
Stadt otbcr wei terhin zu 
bc llcrr fchcn, waren fo lche 
\·Verke ul17.lIl'eichcll<l ; <lefs· 

hillb ebe n erfo lgte in de r 
Mitte des XVI. Jah rh un
dertes der Umbau der 
Thii rme, hier des T hllr

lllCS A, ulll auf deren 
P!:l tt fo rm Batt erien mit 
g rb[o;crell Gefchlitzen Zll 

errichtcn, die weithin die 
Gegend beherrfchen fo ll 
tell. Wir haben fchon in 

Art. 1.19 (S. 202) gefagt, 
daf.., fo lche Batterien nbc!" 
in tieferer L age ficherer 
wirk ten , und haben cr
wiihnt , dafs eine folche 

auc h um den Schill fs des 
XV. Jahrh unde rtes neben 
dem Vorhofe des Spi ttlcr
Ill ore.') ;Im heu te fog. 

Köcllerts?'winge r errichtet 
wu rde. 

l11dcffell lIIufften folchc 

\Verke, wenn lic ihren 
Zweck crfii [[ cn und die 

Umgegend beherrfchell 
fo ll ten, weiter :ltlswiirts 
liege n. Das Thor von 

I\'letz (l"i~. 17t» zeigt tl llS 
defsh:l lb fei ne Batterie weit 
Ilnch nufsen \'orgcfch obeil ; 

noch wei ter illlfsen zeigen 

fie andere S tiidte, die wir 
bei A1cr iflll fmden. Das 

23ö 

\"Orll'crk des l.aurcrtho re~ UI N'lIrnbcrg. 
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Vorwerk von KTabu bildet dazu den Ueberga ng. S tatl des in mehrerell Stock. 
we rken aunteigcndcn Mauerwerkes bedurfte es nur eines niedrigen Haue:. mit g-rüf<;eren 
Cefchi.itzCIl, der ilh nlich vo r den Thoren fbnd. So zeig-t llll5 I in/kM,"})" !' ~~t nach 
iI/t'r irw rund e Ba lleien m it Ge fch ützen als \\'e il \"orgefchobc ll c Auf .. ell\\·crkc Lubcck ... 
S o lche verei nze lte A ufsen\\'erke führen da nn zur Be f(:fti~u nus\\'cife der neueie!} Zeit 

h inübe r. 

J4. Ka p itel. 

Zinnen, Wehrgänge, Erker und Schiefsfeharten. 

Die ve rehrten Lefcr, welche UllS bis hi erh er aufmerkf:l1l1 gefo lg t find , werden 

wo lll bemerkt ll:lbcn, dafs wir es llicht "erfllclltcn. ern di e Regell1 der Krieg'sball' 
ku n ll des Mittelalte rs :l1I fzlIftellell und jede d urch cill7.c1ne Heifpielc zu bc l e~c l1 , 

fOllde rll dafs wir in jedem 1I11fcrer Ka p itel ein Bci fpi cJ an da s :Ulc!t;rc LU ;11111:1hcrnri 

chronologifcl lcr Fol !-:'e g-creih t Ilaben, bei ei nzelnen dallll Ilell1erk\111l-re n :l llg-ek nll pft . 
um zu zeige n , wie fich aus die fen Bei fpi clen d ie I~ege l n VOll fclbfl ergeben. 
wie aber d ie Hauptregeln : die fpecielle A ufgabe, welch er jede!' ei nzeln c Hau dien t, 
forgf;llti g 7.U fludircn und jeden Vortilei l , weiche Il die L:lg'e bOI , g-rilndl ic h ;,\\J-.. 

7.u nut7.e n , jeden Nachthe il fo weit auszug leichen , als di e Mitt el des lhtherrn e~ 

ge llattcten - zu fo vielen Ei nze lerw;igullgen fuhr tc, da r:; d ie RCg'el n , \\'e lche fich der 
Re ihenrolgc von Ballten entnehmen !affen , 11m ga uz bed in gtc Gelt uJlg' haben , \\'eil 
fie fan nirg-cnds rein Z\lr A nwendu ng kommen kOll uten , fondern ",cil a ll ent halbcn 
der befonde re Fall /\usnah men verlang te . Iilsbe folldere lll i.l ffe1\ auc h die I.efer g-e· 

fehen haben, dafs nur m it der g röfs tc n Vorficht die \ 'crwcndlln~ jedes cinzel ne n 
Motives :tuf beni mmte Zeiten befch riinkt werden ka nn . 

D er :lUfmcrld:tlUc Le rc r wi rd abcr auch beme rkl habe n , da fs wir, da 111111 
lI llfere Arbeit ein mal rur den K reis de r Architekten, li nd zwa r \'orzugs\\,cife Ilir 
die jlingen.:n der fe lbclI , beni mmt il1 , blo f,. (bsjcnigc hcrvo rg\:kehrt habeIl , was 
de lll A rchitekten di e Bedelltung der Fo rmen erk ellnen lind e d.:la re ll hilft, wa s ihlll 
in sbcfondere das V crn;ind nif., daWr errchliefsell murs, dafs li nd wc(-;ha lb di e I";:ricg~
bauku nfl: ih ren cigenen Formcnkreis entwicke lt hat , wclche r fo ::!a ll z ull nbh hng ig
von jcnem in , de r fi eh beim Kirchcnb;'\u entwi ckeI l , li nd fe lb fi VOll jenem , der 
beim vVo hnhausb:HI llIafsgcbend war. Da wi r Ci ir Archit ekte n fch reiben, gla ub len 
wir :luch 11Ilfere g ilnze Darflel lullf:S weife fo ha lten 7. 11 folien, elnfs fie den Architek ten 
leic ht vedlä nd lich ift. Wi r haben un s dcf,;ha lb bellliiht , fl) viel als mögli ch die 
militär-tech n ifchcn Ausd rUcke aus ;i]terer und neuerer Zeit 7.U umgehc lI , da t1cr 

A rchitek t o hnehi n genllg tech nifchc Ausdrücke fich zu eigen zn m achen ha t. die 1I1l'i 

(owo hl von a lt e i' Zeil her überkolllmen, als fie nell ere r Zeit entOandc n find . Auch 
leide n dide technirchc n Ausdrückc noch, gleich den bautcchn irchen. thci lwe ifc darall , 
da fs fi e n icht an nIleIl O rten li nd 7. 11 allen Zeit en die g'lciche Bedeutung haben, fo 
wie , da fs n il' manche n Geg'e ll nand ei ne Reihe \'erfch iedener AIl:idri.icke neben ei n. 
ander herge ht lind fich 7.ei llich folgt, fo dafs es :11fo noth\\'end ig in, fich allf dem 
Ge biete der techn ifchen Ausd rUcke e rn zurecht ZII finden. We nn wir daher g la ub ten, 
in eliefer Richt ung unfe re Lcfer ei n wenig zu erlcichtel'll , inde m wir mili t:ir·tcchn ifche 
A usdrlicke nach Mög lichkeit ve rmiede n, fo bitten wir d ies nicht :l lluc rs aufzufa ffen. 

, 6~. 
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Zinnen. 

\,Venn wir z. B. den Ausdruck Rtfd/(it vermieden und daftir vom letzten Ver
thcidigu ngswc rke gc(prochell. welln wi r nirgends Curtille. fondern einfach Mauer geragt 
haben , (0 gcfch:lh dies nicht, 11111 etwa die Vcrdcutfchung anzllregen, fondern nur, 
um einen fi ir un(cr Publicum überfliiffigcn tcchnifchcn A usdruck zu vermeiJ cn. Vatl
Ilnnd ig lids (ich dies allerdings nic ht durchfUhren ; wir find über :t Zwingerc und 
:t Bafl ioncn « u. A. doch nicht weggekommen, und da in: es denn nöthig. in unferem 
Schlur.'ibpitel noch im Zu(ammcnhallge auf Ei niges zurückzukommen, was wir theil . 
weife nur eben (0 nebenbei geragt, thciJ \\'cifc übergangen habe n. Wir haben aber 
auch nicht allenthalben . ohne den Zu(amm cnhang zu zerreifscn, die Bcfchreibuug 
und Abbildung aller Einzelheiten vol1Cliind ig durc hrlihrcn können, fo dafs es Ilöthig 
wird, auf eine Anzahl kleiner Anlagen noch einzugehen, denen a lfo diefes Schluf.~
knpitcl der mittelalterlichen , Kricgsba ukllllft « gewidmet fein fa ll. 

Wenn fchon vor de r Zeit, die wir zu behandeln haben, auf der Krone des 
Walles eille Reihe gefpitzter Paliffaden i.lI1fgelleckt wurdc, (0 hatten diefel ben zu
niich ll den Zweck, der OllllChill fchwierigen Erfleigllng des Walles durch den Feind 
noch ei n wei teres I-lindernifg cntgegeozufelzcn. S ie durften aber weder fo ein
g-crichtct fein, dafg der Feind oe lei cht herausziehen Iw nnte, noch dafs fie die Ver
theidiger hi nde rten, den Feind wäh rend des Aurneigells zu r \ 'Vallkrone zu beobachten , 
noch elnfs c\iefer ga r fich dahinter decken konnte; eben Co wenig durften fic hinder
lich fein , \\,el1n der Verthcidiger deli anflürmenden Gegner mit dem Speere oder 
Schwerte empfangcn wollte. Wir dUrfen uns a lfo nicht denken, dafs die PaliITadell 
auf den Ringwällen unferer germanifchen Vorfahren eine befondere Höhe hatten_ 
FeIl und tief im Boden fteckend, etwas fehräg gegen aufscn gerichtet, oben 7.U

gefpitzt, di.irften fie etwa 1,00 m, höchftens 1.'0 In aus der Erde herausgefianden haben 
und waren wohl oben, etwa 30 bis 40 c:m untel' der Spitze , durch cingcnochtenc 
Wcidenruthe n fo {cO: unter fich ve rbunden, dafs es fcll\ver hielt, den ei n7.elnen Pfahl 
herauszuziehen. In diefer Weife allein konnten lie rur die Vcrtheidigu ng ernftlich 
wirkfam fcin. An eine Deckung während des Kampfes felbft dachte mall fehwer
lieh ; denn eille folche würde mindeHens ebcn fo viel gehindert, als genutzt haben. Auf 
elen Kampf von Mann gegen Mann konnte es abcr damals zu letzt allein ankommen, 
und daflil' hatte man den Schi ld in der Linken, mn lich fo weit als nöthig durch 
ihn zu decken ; weitere Deckung f\lchte ei n tapferer Manl1 nicht Anders war es, 
ehe der Angriff begann, fo lange Illan vielleicht VOIll Herannahen des Feindes nichts 
wurrte lind die Schi ldwache, um die Gegend zu beobnchten, ruhig nuf dem \oVnlle 
fin nd ; lle brauchte eine Deckung, damit nicht ein aus einem Verllecke abgegebener 
Bogenfchu fs llc niederfireckcn kOllllte, bevor fie nur wiffcn konnte, ob ein Freund 
oder Feind nahe. Um [olche Deckung zu bieten, mägen an einzelnen Stellen auf 
kllrzc St recken höherc P fahle eingerammt worden fein . 

Ganz ähnlich mögen die ä lteften Mauern auf ihre r Krone , au f welcher fieh 
der Vcrtheidigungskampf entfpillnen murrte, nur BruO:wehrell gehabt haben, die , wie 
der Name befOlgt, nur eben bis zur Bruil des Mannes reichten, fo dafs diefe r noch 
dnrüber hinaus mit Speer und Schwert ungehindert kämpfe n konnte_ An ein7.e lnen 
Stellen aber diirfte die Schutzmauer höher gewefen fein, um, bevor der Kampf be
gann, die Schildwache auf der Mauer zu decken. Wie weit [olche regelmäfsig 
{landen und, wenn auch gröfsere, [0 doch au sgcfprochen~ Scharten und Windberge 
dadlclltcn, i{l uns nicht bekannt 

Es find uns verhältnifsmäfsig wenig alte Zinnen e rhalten, fo dafs es fchwer 



hält, die Mafsc fclbll: fü r etwas fpä tcre Ze it fell: ZlI ll:eJlen. Wir dürfen woh l im 
Allgemeinen an nehmen, dafs, je breiter Scharten 11l1d Wind berge find, um fo älter 
die Zin nell. Man g laubt, dafs cin Thcil des Zi nnenkran7.es der \;v"artburg noch in 
das XI., fpätell:ens in das Xli. Jahrhu ndert zuriickgellt. Dort haben Scharten und 
Windbergc die g lciche Länge von etwas über 1 In; eben fo hoch ilt die Brllfimaucr 
bei der Scharte , lind um eben fo viel ungemh r fteigt die Wind berge über die 
Brüftung empor. Brüfl:ung und Windberge fi nd oben nicht abgcfchdgt, fondcrn 
horizontal; die Stärke beträgt zwifehen 50 und 60 clll . Aehnliches Vcrhiiltnifs haben 
auch die Zinnen der Salzburg-, d ie, welln auch die obere Endigung der \'Vindberge 
jünger rind lind dem XIV. Jahrhunderte angehören mögen, wohl in das Xl. hinauf. 
gehen können . Die horizonta le Übermiche der Zinnen machte e!; leicht möglich, 
auf diefelben lind auf hölzern e Pfofien , die in der Innenfl ucht allf der l\<fauerkrone 
aufge!l:e Jl t wurden, ein fchützendes D<lch aufzufehlagen. 

So lange die BelagerungskunIl darau f ausging- , d ie IVlallcrn zu crtleigen lind 
dort die Vertheidigcr zu überwii ltigen , konnte die Scharte Ilicht breit ge nug fei n ; 
wenn ein Vertheidiger, oder auch dcren zwei, an einer folchen die Angreife r 
empfangen follten und mit Speer und Schwert fich mufften frei bewegen kön nell, 
fo durfte die Breite nicht unter I m heru ntergehen. Bogenfehlitzen oder Spct.:rwerfer 
deckten lieh hinter der Windberge und traten 11m· eben fo viel Ccitlich tibcr di cfclbe 
vor, dafs fie ihre Gefchoffe in d ie F erne fenden kon nten. um rieh rafeh wieder da · 
hinter zu decken, bevor die feind lichen SchUlzen auf fie ziele n konnten. Diefe 
' .Vindberge hatten .. Isdann aber auch mit 1 m Breite genug. 

Aber die Gefchoffe fo\\"ohl, wie Steinwürfe konnten nur in ei nige Entfernullg 
treffen; fobald der Feind in 11111nitte lbare Nähe gerückt war, konnten fie ihm Ilichts 

mehr anhaben. De("halb waren in der Mauer die Th iirme angelegt, wclche na ch 
aufsen über rie vorfprangcn, fo dafs von den Seiten diefer Tlllirme der Feind, der 
fich am Flifse der Mauer befand, befchoffell und beworfen wenlen konnh! . Der 
Angriff gegen i\lauern und Thiirme gefchah aber nicht blofs allf Sturmlei tern . die 
an der Mauer emporge fchobcll wurden, fo ndern rluch mittels hölzerner. ;wf !\;idern 
laufender Rollthiinne, die, wenn möglich, höher als die Thürm e der Fefiung, gegen 
diefe gefch oben wurden, dann eine n Tllci l ihrer Vorderwand wie eine Zugbrücke 
auf die Maucr niederfallen licfsCll , über welche dann die Angreifer auf die Mauer
krone oder die \oVehrplatte des Thurmcs in iiberlegencr Anzahl herab!liirmtcll. Diere 
H olzthümle hicfsen :. Bcrgfriede&. Es fcheint, dafs 1l};111, wo fl:cinernc Thiirrnc nicht 
vorhanden waren, nhnliche Holzgerülle auf de n l\ lauern auffchlug, welche cI<lnll den· 
fel ben Namen trugen; denn lInferc Dichter erzählen uns von Pha ntalie.Hurgen, die 
reich mit . Bergfriedelu ausgellattet waren. Dafs man aber das Hauptwerk der 
Burg, den maffiveIl Hauptthurlll, je in alter Zeit fo bezeichnet habe, dafti r feh lt. 
wie Kölder und Scltult:; nachgewicfen, jeder Anhaltspunkt. E 'i itl eine ganz moderne , 
willkürliche Verwendung des Ausdruckes, lind es liegt darin e in Beweis, wie vor
fichtig mrlll mit dem Glauben an technifche Ausdrikke fein mufs. 

Konnte die lange Mauer zwifchen zwei Thürmen auch von dicfcll alls befirichell 
werden, fo muffte doch auf einen am Flifse !lehenden Feind die fieherfl-c \Virkull g 
ausgeübt werden, wellil er direct 10th recht VOll oben beworfen werden konntc. Dies 
bot feine Schwierigkeiten, we nn gro fse Steine er!l: auf die Brüllungshöhe der Zinnen 
gehoben und dalln mit den I-Wnden herabgeworfen wcrden murrten, wobei fich der 
'-'Verfende über die maffige · ~rüftung vorzubeuge n hatte. i\ lit Sicherheit kOll ute ein 

lh"db~c" ol~r A,chi(c~lL1r. 11. 4. ~. , 0 
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folcher Wurf nur gefchehen, wenn . ein über die Mauerflucht ausgeladener Vorbau 
vorhanden war, der Oeffnungen im Boden hatte, durch welche grofse Steine mit 
dem Fufse hinabgeftofsell werden konnten. Solche Vorbauten konnten theils an 
einzelnen Stellen hergeftellt werden - Erker, oder fie konnten als nach aufsen er
weiterte Wehrgänge nach der ganzen Länge der Mauer ausgefUhrt werden. Bei der 
grofsen Wichtigkeit , die fle hatten , müffen wir. annehmen, dafs ihre Verwendung 
fchon in ziemlich frühe Zeit hinaufgeht j aber es fehl t uns jede politive Beflätigung 
diefer Annahme. Balkenlöcher , welche erkennen liefsen, dafs Gerüfte am oberen 
Theile der Mauer aufgefchlagen wurden, finden lieh kaum an älteren Bauten, und wir 
müfren defshalb entweder annehmen, dafs doch diefe ausgeladenen hölzemen Wehr
gänge erfl ziemlich fpät aufgekom-
men find, oder, und das glauben wir Fig. 185. 
vertreten zu folien, da fs (Ie eine COIl
ftruction hatten , die keiner Löcher 
im Mauerwerk bedurfte, eine COIl
flruction, die zwar nicht all den Zin
nen felbft , wohl aber an dem über 
ihnen aufgefchlagenen Schutzdache 
mit Leichtigkeit angebracht werden 
konnte. 

Wollte man in der Weife, wie 
dies Viollet-Ie-.Duc U3) angiebt , diefe 
Wehrgänge an den Zinnen auffchlagen, 
fo fiandell die letzteren, insbefondere 
die Brüll:ung, vollkommen bedeutungs
los für die Vertheidigung, aber den 
Verkehr der Vertheidiger im Inneren 
fehr ftörend, mitten in der Holz-Con
ftruction . Die Gänge mufften minde
fiens auf die Höhe der Bruflwehr 
gelegt fe in !U). Wurden . fle aber 
über den Zinnen am Schutzdache er
richtet, fo konnten fie ihre Wirkung 
ausüben, ohne dafs die Zinnen ihre Vorn rrennigthurrn zu Strafsburgm). 
Aufgabe verloren hätten, in welchem 
Falle man (je doch lieber vollftändig weggelaffen hätte 221», was jedenfalls befrer 
war , als wenn fie flörend im Wehrgange /1:anden, So glauben wir, dafs fle ins
befondere bei Thürmen , bei denen ja keine Seitenbeflreichung ·der Front möglich 
war, errichtet wurden, wenn vielleicht auch die lange Mauer ohne [olche Wehr hHeb. 

Es find uns gerade folche Anlagen von höl~ernen Wehrgängen mehrfach er
halten , die . allerdings fpäterer Zeit angehören , aber durchaus nicht ausfchliefsen, 
dafs fchön vorher ähnliche Einrichtungen all denfeiben oder an anderen Gebäuden 
getroffen waren. Wir geben hier als · Beifpiele den Pfennigthurm in Strafs~urg 

211) A. a. 0., Bd. 6, S .• 29 u. '3'. 
".) Wie chendar., S ..... 
2U) Nach cbendar:, Bd. 2, s. 2.6. 
2'0) Siebe ebenilar., Bd. 6, S. "7. 
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(F ig. 185 tU) und das Kaufhaus in ConA:anz (Fig. 1 86~ 2 1), an denen ausgeladene 
Holzbauten fieh befinden, die oberhalb der Dalkenlagen in Verbindung mit dem 
Dachl1:uhle fiehen. Auffallend ift a llerdings . da(<; keines der Gebäude , die folche 
Anlagen am Dache zeigen, Zinnen hat. Violltt·ü-Duc gieht 7.. B. den dem XIl. jahr. 
hunderte angehörigen Thurm des Schloffes von Laval 2118), der einen ausgeladenen 
Wehrgang am Fufse des Daches, aber keine Zinncn hat, obwohl er den Wehr· 
gang dem XIII. j ahrhundert zufchreibt. V/ie fah dicfer Thurm vorher aus? HaUe 
er aufsen Zinnen, die abgetragen wurdcn, als im X lII. Jahrhundert der Wchrgang 

F ig. 186. 

Vom Kaufhaus zu Conflam 11 1). 

hinzugekommen war? oder war fchon 
im XII. ein folcher an der Stelle? 
Offene Fragen, wie [0 manche . Der 
Thurm zu Dugny bei Verdun U!I) mit 
feinem ausgelaaenen Wehrgange des 
XIV. jahrhundertes ill ein zu r Fefle 
umgeO:alteter Kirchtlmrm des XII . 
Jahrhundertes. Gehörtc aber ein der· 
a rtiger Erker, wie jener in F ig. I8S 
oder e in Wehrgang, wie in Fig. 186, 
welcher in feO:er Verbindung mit dem 
Dache fland , zum Vertheidigungs. 
SyO:eme fe lbO:, fo konnte das Dach 
kein wegnchmbarcs, provifori fchcs 
fein ; es murrte defin itiv fiehen und 
Ulll fcinetwillen auf die Benutzung 
de r Wehrplatte oberhalb der Thünnc 
verzichtet werden. 

Wo fieinerne Confalen eingemauert 
find, auf welchen fo l~he hölr.c rnc 

. äufscre Wehrgänge aufgcfchlagell 
werden follten , da war es nöthig , dafs 
dic Conflructian oben he rein ge halten 
wurde, fei es, indem fie an der Mauer 
befeO:igt wurde, et wa durch Balken, 
welche durch fie hindurch ge fchoben 
wurden , wie auf der Tafel bei S. 2°3, 
oder dafs fann. eine Verbindung mit 
den Gerüflcn hinter der Maue r her· 

gefleHt W:lr. Sehr eigenartig ift die Anlage Olm Thurm des Schloffes w Coucy, dic 
d em XIII. Jahrhundert angehört (flehe Fig. 6 1, S. 116). An deOlfelben ifl: bereits 
die Zirinenkrönung in eine Umfafrungsmauer mit Fenrt:ern verwandelt, zwifchen denen 
Schiefsfcharten angebracht find. Die Confolcl1 zur Aufnahme der Hurtitien haben 
nur geringen Vorfprung, fo dafs diefe fchräg nach oben ausladend errichtet werden 
mufften (Fig. 187 !SO) . Da aber auch die Schiefsfcharten zu hoch O:anden, um VOll 

" 1) Nach ~buda(., M. ~, s. 'i ~. - Vcr,L auch Bd. 6, S. '40. 
tU) A. a. 0 ., Bd. f, S. '"1. 
1ft) Siehe ebe"dar., Bd. 6, S. ' 39. 
m) Nach ebnelaf., Bel. 6, S. '33. 
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der Wehrplatte aus bedient zu werden, fo muffte im Inneren ein Gerüfl: aufgefchlagen 
werden, auf welchem die Schützen tl:ehen konnten. Die Dach-Contl:ruction über 
den äufseren Hurtitien und diefer inneren Galerie tl:ellte die fefte Verbindung her, 
die das Kanten der Hurtitien nach aufsen verhinderte. 

Viollet-Ie-Duc. nimmt bei der Mehrzahl feiner Reconftructionen der Hurtitien 
an, dafs je zwei lothrechte Hölzer hinter einander in der äufseren Umfaffung die 
fetl:e Stütze derfelben bildeten und horizontale Bohlen, in den Zwi'fchenraum zwifchen 
beide gefieckt, die äufsere Wand bildeten. Bei allen uns erhaltenen aber ift es 
eine gewöhnliche Fachwerkwand-Conftruction, welche aufsen mit 10th rechten Brettern 
verfehalt ift, oder wie 
zu Laval, eine Schiefer- Fig. 187: 

verkleidung hat. 
Wir haben nun noch 

die auffallende Erfchei
nung zu erwähnen, dafs ' 
in dem reichen Schatze 
der älteren deutfehen 
Worte' fleh kein 'folehes 
findet, das fich mit 
Beftimmthdt auf diefe 
ausgeladenen hölzer
nen Wehrgänge deuten 
liefse, während die 
F ranzofen daflir das 
Wort hOllrd haben, das 
doch klingt, als wenn 
es deutfch.en Urfprun
ge~ wäre, und dem das 
mittelaltc;rlich lateini
fehe Wort hurtitia ent
fprieht , Mit welchem 
anderen Worte, das ',vir 
in der alten Literatur 
finden, find nun foleh e 
Hurtitien bezeichnet r 
Es ift fUr fo ,manches 
derfelben die Bedeutung 
nur fehwer fell: zu ftel-
len. Sollte 'etwa unter 

.. - . . 

Wehrgang am Thurm zu CQucy 210). 

Erker (Aerker, von anus - Bogen, alfo Bogenbaur) nicht .blots eine 'auf kurze Strecke: 
gehende Ausladung verftanden fein, fondern auch eine der ganzen Länge einer 
Mauer nach laufende? ' 

Steinerne Erker und Wehrgänge dürften, abgefehen vom Orient, wohl zuerll: 
in Süd frankreich aufgetreten fein und von dort aus ihren Weg genommen haben. 
Viollet-Ie-Duc giebt 't31) als erll:es Beifpiel den Wehrgang an, welcher im XIII. Jahr. 

231) A. a, 0., Bd, 6, s. '96 ff. ("rllkel : MadicDulls). 
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hundert auf einem der Nebenbauten der Kathedrale zu Puy-en-Velay errichtet wurde 
und weit ausladend zwei grofse Gufslächer zwifchen je zwei Strebepfeilern zeigt, 
denen an jedem Strebepfeiler ein noch weiter vortretender Erker entfpricht. In 
Deutfehland dürften e inige Bauten an etfaffifchen Burgen die erlren Heifpiclc fein . 
Indeffen wird es feh wer fe in , eine höhere Datirung zu finden. Wenn wir beim 
Landsberg (Fig. 70 , S. 128) rolche anf1:andslos gezeichnet haben, (0 mufften wir 
doch darauf aufmerk farn machen, dars die Reite nur vereinzelte Anhaltspunkte geben 
'und die Anlage wohl ertl: im XIV. oder XV. Jahrhundert dazu gekommen in. 

Noch eine andere Entwickelung der Zinnen-Conflruction haben wir zu erwähnen. 
Auf dem Thurme des Steinsberges (fiehe Fig. 89 , S. ISS) Hf die Brüfl:ung unter 
der Scharte zwifchen je zwei Windbergen wdentlich dünner , als diefe. Xrirg VOll 

Hodz/ddm glaubt [Ie nun zwar als fptitere Reftauration an fehen zu müffen; allein bei 
den Bauten VOll CarcafTonne zeich net Vio/let-It-Duc ohne Bedenken derartige dünne 
Bruftwehren zwifchen den Zinnen, weil folche doch eben eine viel leichtere Mögl ich
keit boten, über die Briiftullg weg, auch ohne Hurtitien, kräftige Steine oder auch 
heifses Waffer lind gefchmolzenes Pech gegen den Feind am Fufse des Thurmes 
anzuwenden. \-Vir finden ger.ade an diefelll ThurQle, fowohl am E ingange, als unter 
den Zinnen, ftei nerne Confalen , die den Beweis liefern, dafs man von Anfang an 
die Abficht hatte, dort hölzerne' Erkcr aufzlI fchlagen. Wir findcn folehe Con folcn 
auch an anderen Bautcn des XII. Jahrhundertes lind können 31fo unter keinen Um
fländen zweifeln, dafs folche hölzerne Erker mit offenem Boden in Delltrchla.nd im 
XII'. Jahrhundert im Gebrauche waren. Deren Verwelldllng fteht fcR, wenn man 
auch bezüglich der Hurtiticn ·1.weifeln will , fo feet wir auch an u!lferer Hypothefc 
halten, dafs fie über den Zinnen angebracht waren . Wenn die Hmütien übcr den 

Zinnen ftanden, fo war die Form der letzteren natürlich eben fo bedeutungslos, als 
wenn eine Mauerlatte auf dcnfelben lag, die ein Gebiilke und das Dach trug. Die 
Scharten waren einfache Fenfter g~worden, vor denen hölzerne Läden angebracht 
werden konnten, die wenigfiens theilweife die Schützen fo gut deckten, als hölzerne 
Hurtitien. Wir zweifeln keinen Augenblick, dars folche Läden an den Scharten in 
Deutfehland im XII Jahrhundert überall im Gebrauche waren, wo eil\ Dach auf 
den Zinnen lag. Die zweckmäfsigfte Conftruction war jedenfalls jene, dafs die Läden 
an ihrer oberen Kante eine Achfe hatten, die in zwei Lagern in den Wind bergen 
der Zinnen fich drehte, fo dars der Laden ohen fefl: blieb und unten herausgefprcizt 
werden konnte. So finden wir die Zinnen 3usgeftattet auch am Thurme des Chaftel 
B!anc, den wir in einem fpäteren Hefte (bei den Capenen) zu befpreehen haben werden. 

Je mehr der Gedanke zurücktrat. dafs die eigentliche Entfcheidung im Ab- ' 10. Zinnen 
fchlagen des Sturmes von den Zinnen liege, je mehr man darauf rechnefe, den Feind mil 
aus der Ferne zu bekämpfen und vom Sturme überhaupt abzuhalten - und dies Schiertfch ... rten. 

war im Oriente bei den Kreuzzügen Uebung geworden - , um fo wenige.: Gewicht 
brauchte man auf die Breite der Scharten zu lege n, um fo breiter konnte man die 
deckende Windberge machen, und es bildete fich das Verhältnifs heraus, dufs die 
Scharte die halbe Breite der \Vindberge erhielt" , wobei die . letztere dllrchfchnitt· 
lieh 1,80 IJI und die Scharte 0,60 m wurde. In dierer breiten Wind berge fand man es 
dann zweckmäfsig, einen lothrechten Schlitz in der Mitte anzubri ngen, fo da(s die 
Schützen durch diefen Schlitz ihre Arll1brufl:- und Bogenpfeile, ohne d ie Deckung 
irgend wie zu verla(fen, verfenden konnten. Wir benennen '· die fe Schlitze wohl am 
beR:en im Gegenfatze zur einfachen Scharte al!i :tSchiefsfcharten c: . Noch auf dem 



Thunne des Schloffes 1.11 Giblet habe n die Windberge folche Schlitze nicht, obwohl 
fie 2 m Breite bci 1 on der ~charte haben. Doch in unter jeder Scharte ein Schlit~ 

angebracht und , um denfelben zu bedienen , die Wehrplatte nicht unmittelbar von 
Zinnen umgeben, fondern von einer flarkell Mauer mit Ni fchen, in denen die Schützen 
an den SchicCsfchartell fiehell konnten und die auf ihrer Krone die Vertheidiger der 
Zinnen trug (verg!. F ig.97, S . [60). 

In ChaO:eJ Blane, wovon wir fo eben gefprochen, finden wir bereit,> auch unter 
jeder Windberge eine Schiefsfeharte angeb racht. Ueber einer breiten Stufe hat dort 
die Brüfiung eine Höhe VOll ungcr.ihr 1"', die Windbcrge eine folche von 2·'. Die 
Scharten zwifche ll den Windbergen waren mit Läden verfchloffen. Der Schlitz 
befindet fieh unmittelbar am Fufse der Zinne, fo dafs der Schütze, ohne feine 
Ar l11 bruO: zu erheben , abwärts zielen und mögl ich(\- nahe an den F'ufs treffen 
konnte. Bei geöffneten Läden kon nte er durch die Scharte der Zinne in fo weite 
Entfernung fchiefscn . als die Kraft der Arrn brufl: fei nen Pfeil trug. Das zwifchen 
Wehrplatte und Capelle liegende Gefehofs hat 1:111ge in Nifchcn ftehende Schlitze, 
zugleich Fenfl:cr und Schiefsfeharten, die ohne Zweifel, gleich jenen der Capelle 
felbf1:, rur Bogenfchlitzell befiimmt waren. Es feheint demnach das Anbringen der 
Läden in den Zinnen ziemlich all gemein gewefen w fein. Man fand aber auch nicht 
einmal immer nöth ig. die Zinnenform beiwbehalten. Bei den Mauern von Tortofa 
legte man ru hig Steine über die Scharten hinweg (fiehe die Tafel bei S. 194); allch 
dorr find unterha lb der Zinnen lange Schlitze fiir Bogenfchützen angebracht, die 
VOIll Fufse des inneren Mauerganges aus in die Höhe gehen, nach abw~irts Iloch 
etwa.<;. abgefchrägt fi nd, fo da.fs man möglichfl: nahe an den Mauerfufs treffen konnte. 
Aehnliche Schief.<; fcharten find auch noch am Fufse der Mauer in Nifehen angelcgt. 
Wir fehen darin das wichtigfte aus dem Oriente nach Europa verpflanzte IVIotiv der 
KriegsbaukunO:. 

In Deutfchland dürften folche Schiefsfeharten in den Zinnen, cben fo wie 
falche in den unteren Theilen der Mauer, fehr frät aufgetreten fei n, da es zumeift 
,1.11 dcr nöthigen Mannfehaft fehlte , um {je zu bcfet~en . Sie fi nden lieh zwar in den 
Mauem der Stadt Cö[n, aber fieher in den Mauertheilen , die noch allS dem XII. Jah r
hunderte flammen, eben nur als fpätere Durchbrüche. 

Für Frankreich nimmt Viollet-lc-DlIc fic ziemlich früh an; fo zeichnet er 7.. B. 
lie unbedenklich bei Bauten von Carcaffonne, die er etwa dem Jahre [ [00 zufchreibt. 
Wir möchten eben diefe Schlitze, fo weit fie nicht vorhanden find, UIll Licht ein
zula ITen, fond ern Schiefsfcharten, auch rur Frankreich nicht vor das Jall!' 1200 fetzen. 
Sie können ihre eigcne Bedeutung doch l1ur da haben, wo Armbrllftfchiitzcn , und 
zwar in gröfscrer Anzahl, vorhanden fmd, und dies dürfte doch in Europa crft gegen 
das Ende der Kreu7.7.üge der Fall fein, da folehe Schiefsfeharten ja auch er(\- bei den 
fpäteren Kreuzfahrerbauten im Orient recht umfangreiche Verwendung f.·lIldcn, wie beim 
Krak. Die älteren Kriegsbauten der Kreuzfah rer zeigen im Gegenfat7.e zu den abend. 
liindifehen nirgends ei ne Spur VOll ausgeladenen J-Iolz-Conllructionen. Wir könnten 
zwar annehmen, dafs folche allenthalben auch verfehwlIudell lind , ohne ei ne Spur 
zu hinlerlam:n, wie fo manche abendländi fche. A llein , da wir nicbt einmal Confolcn 
finden, die auf hölzerne Erker zum Schutze der Thore deuten würden, da im Gegen
theile Gufslöcher iiber den Thüren im Inneren auch fp~iter noch ziemlich häufig 
vorkollllllen, da ferner das Klima einen Schutz der Mauern gegen \VittcrtlllgseinfhiITe 
dort nicht nöthig machte, fo dürfen wir \~o h l annehmen, dafs man dort eonfeqllent 
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von den J-J ilfs·Conl1nlctionen in Holz abgefehell h:lbc. Au.:;gektdcnc Conflr:Jctioncn 
in S tein finden wi r aber im Orie nt ern fo fpät , dars wir mmehmen miif(ell, d :l fs 
diefe im Abendlande fo bewährte COllflr ucti oll ausgclade.: ller Erhr und \·Vehrg-äng-e 
erft in der letzten Periode eier Ve rthcidigung dort auch als lIJH.: r] ;ifslich befundcn 
und eingeführt worde n feien, wobei lllall davon abfall, fi e in I-loh: auszufiihrCIl li nd 

g leich S tein wählte . 
Im Abendlande mögen 11111 d ie fe lbe Zeit auch bereits llcincrne Erker im 

Kri egsbau vorgekommen fein ; denn wir können ja nicht wiffen, ob g"eradc die 
iilteflell Bcifpiele fo lcher S tein-Confhllctioll cn des Abendbndes erlmltcn ge blieben 
lind bekannt geworden (md. \ :Vir wÜ IYtCIl allerdings im .Augenbl icke keine zu 
nennen lind möchten viel meh r in den Conll ructiollen des K rak d ie Vorbilder nil' 

verfeh iedene abend Hind i fehe finden. Die auf S. 109 \1. 110 gegebencn Fig. 55 bis 57 
lalTen zu nächfl erkennen, wic die ;iu[.icrc Ulllfaf(ung dcs Krak nic ht bluf!; eine Reihe 

Zinnen ha t , d ie a ufser den Scharten auc h Schl itze unter den WindbergeIl haben. 
Unte rhnlb der durch d ie Zi nnen gefchlitztc ll J\'lallerkrone in aber in de r :\ Iam:rfb rh 
noch cin Gang; an manchen Stellen find mehrere fo lche Gange übcr ci nande.: r , d ie 
nach aufsen mit Schlitzen vcrfchen find. Eincr dicfer Giinge hat jedoch ~. \\'iCchen den 
Schlit zen au ch eine ganze Reihe von Erkern, dtlrch dcren offenen Bodcn .. kr Feind, 
we nn er am fo u( ... c der i\'laucr (1:and , begof(ell und beworfen werden kOllll tc. )\ 111 

fiidlichen Hau ptthu rme und den beiden fiidl ichell Th ii rmen der O nfeite in jedoch, 
auf Confolen vorgekragt , ein volHliind iger Gang angelegt, der im Fu fsbodcll 
Ocffnungcn zwifchcll den Confolcn hat , in der UmlalYungswand :-tbcr :-tuch k<::i ne 
Schl it ze zeigt, :ll(o led ig lich d:-tz\l beflimmt in, den F ei nd am :\laucrfu fse von oben 

zu bck:impfen . 
O bwohl wir keine genauen Jahrcsz:-th len angeben , <ll fo nicht nachwci fcll kunn cn, 

elafs d ie Galericn an den quadratifchen Thürmcn de r 12] 5 begonnenen Burg im 

"Vien dene n des Krak nachgebilde t (ein murrten, möeht!.! 1\ wir doch den Zu(amillell 
hang feO: halten ; e ben fo z,,"eife ln wi r keinen Augenblick , da fs d ie Erkerrei he nnl 
Gt'rt'olls·Thore zu Cöln noch dem XIII. Jahrhull dert zuzu fch reibcn ift, wie.: jene 
am Krak. Diefe Erker mögen in Cöln im La uft! des XIII. Jahrhundert R gan z 
heimifch geworden fein ; minclcitclIs hat J>Vid!fl1j"C (Ie auch an anderen Tllorbauten 
gefunden lind hat, da leide r di e dau ernde Erhalt ll ll!,! des Gfft"om ·Thol'cs abge lchnt 
wo rde n ill fi e u liickl ichc r \·Veife bei de r Refb uratioll de r I lnhnenthorbllr:y wiede r "11 -, b •• 

b ringen können . 
Die Zinnen an der! 10clllllCiftc rswolllltHlg' der i\'I;lrienblirg filld re ich de.:co rativ 

ausgellatlct ; fie fi nd aber auch in conflnlcli\'er Beziehu ng von hohem Int crcCll: du rch 
ihre Verbindung mi t den G ufslöc he rn. fo wie du rch dic hintcr den Gu fs lochcrn 
flehenden ziemlich g ro f..;en Oeffnungell , durch welche llIan zw;tr recht bequcm, 
wcun ,weh mit bc fchriinkter Schll fsli nie, heraus fchi efsen konnle, dabe i aber doch voll 
{bindig gedeckt wa r. Das wicht ige Stiick eies \Vch rgange~ oberha lb tks Corrid llrs 
an der Nordfeit e g lauben wir, anrchli cfscnd an d ie Kreuzfa hrerhautelI , fo re ll a urircll 
Z\l fa llen , wie d ies nuf de r VOIl1 Befchaller rechten Sei te in Fig. 128 (S. IS S) \tc· 
fchehen ifi, fo dar:.; d ie bnge F l"ollt des !lcue n Schlolfes dadurch wi rkfa1l1 bcflri chell 

we rden konnte . 
Mit dem XIV. Jah rhundert h:ltlcn jedoc h im A llgemeinen d ie Zi nn ..: n nur mehr 

die Bedeut ung einer Erinnerung. Man wa r gewoh nt, I\ riegso:lutell damit ausge flattet 
zu fehe n, unu verwende te fi e dc(.,halb noc h immer, fo insbefondcre ;L1l deli rhci nifchen 
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Zinnen vom Cfm ih,.tl ·ThUnnchen 

Bauten, fo im Schluffe des XlV, Jahrhunderts noch an der Stadtmauer zu Nürnberg, 
In den Windbergen der Zinnen finden fich Schlitze, jedoch im Gegenfat1.e zu den 
orientalifchen nicht am Fufse, fondern über der Brün-ung . . An den Thürmen aller
dings finden fich die Zinnen nicht mehr, Dagegen treten dort die decorativen 
Erkerthürmchen am Dachrande auf , welche .auch an den Ecken der Hochmeifters
wohnung zu Marienburg angelegt find, In der GrÖfse." wie dort, wo fie eine Platt
form von 5 m DurchmelTer bieten. wo Gufslöcher von nicht geringer Ausdehnung 
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zwiCchcn den mächtigen ConColen angelegt 
lind und die Cchräge Seite derCclben die 
ScllUCslinien vermehrte, in sbeCondcre auch 
die llellreichung der Fronten des Gebiiudes 
CcJbfl: e rmöglichte, hatten oe groCse Be
deutung rur die Vertheidigung im Falle 
eines directen Angriffes auC das Conn offene 
Haus. So wie oe an den Mauerthürmen in 
Nürnberg auCtreten, war ihre kriegeriCchc 
Bedeutung nicht gerade bcConders groC:; (fiche 
Fig. 132, S. T96), wenn auch ein Schütze im 
Thürmchen Platz hatte oder eine Schild
wache von da aus die Umgebung be((er be
obachten konnte, als VOll den Schi eCsCcharten 
des Thurmes. 

Trotz dicCcT geri ngen Belleutung kamen 
dieCe Thürmchen a ls vorzüglich verwendbare 
Decoration im Laufe des XIV. Jahrhunderts 
immer mehr in Aufnahme. InsbeConderc 
Cpiclen fie auch bei den böhmiCchen Hauten 
earls IV. eine groCse Rolle. Die FranzoCeH 
bezeichnen diefe Thii rmchell mit dem Walte 
echnuguCItR, und Vi()/ll'l-It'-Du( Il'ennt Prag In 
'iJlfle des Itlwugurtfes. Ein älterer dcutrc her 
Ausdruck dal'i.ir (denn der Name Schi lder
haus fcheint uns doch nicht pafl'end) ift uns 
nicht bekannt. ,,,,renll auch bei der decora
tiven Verwendung, wie im XIV. Jahrhundert 
die eigentliche Bedeutung dieCer -t'Jlii rmchen 
fur die Vertheid igu ng geri ng war, Co können 
wir uns doch recht wohl denken, daCs Jie in 
vereinzelter Anwendung zum AusCchaucn 
oder, wenn fie ausgeladen und am FuCse 
offen waren, fchon rur die Vcrtheidigung 
fo wichtig ~verden kOllnten, dar.<; wir llnS 

über ein früh eres Vorkommen durchaus nicht 
wundern würden. Da uns aber keinerlei 
Anwendung ähnlicher Ste in-Connruction nus 

1.\1 Cöln 111). - 'In n. Gr. dem XII. und XIII: Jahrhundert bekannt in, 

(0 glauben wir, dafs fie damals in Holz au f· 
gefuhrt wurden und daCs wir lie unter den als . Bcrdri tc bezeichneten W erken zu 
Cuchen haben, die jedenfalls irgend welche hölzerne Gerüfte waren. 

Mit dem XIV. Jahrhundert fin~en wir aber auch noch die Erfcheinu ng, daCs 
die Zinnen, an Thürmen und anderen Gebäuden auf wenig vorfprillgenden Confolen, 
die durch decorative Bogen verbunden lind, ftehen~, eine fehmale Galerie am Fufse 

n'l Nach : W' II'TlI",SII, 11 .•. 0., T.r. 5" 

. 



2\0 

des Daches hinter (ich laffen. Theilweife jft ihr Zug durch {olche decorative Thünn. 
ehen ~nterbrochen, wie ·\Vi. fie fochen befprochen haben ; mitunter find {olehe blofs 
an den Ecken angebracht. Diefes flache Vortreten der Zinnen auf CanColen ift 
nichts Anderes, als die blors decorative Nachbildung {olcher Galerien, die auf weit aus
geladenen CanColen mit Gufslöchern vortreten. Wir dürfen a1fo annehmen, dars vor
her die Zinnen, wo Calche Gufslöcher vorhanden waren, vor die Mauerflucht in der 
W ei fe vortraten, wie wir dies bei unrerer Reconfhuction des Hofes in Fig. 70 eS. 128) 
angenommen. Von diefer Anordnung find dort allerdings nur Spuren vorhanden; fie 
ifl:: uns in Deutrehland nur in Beifpielen erhalten, die jünger find, als die deeora
live Relief-Imitation derfelben, und wir wümen in der That im Augenblicke kein 
folches aus Deutfehland zu nennen, welches über den Schlu fs des XIV. Jahrhundertes 
hinaufginge. 

In Italien und in Frankreich kommen ältere vor. Für rtalien ill ja die Anordnung 
der mächtigen, flramm aufO:eigenden Confolen , welche den fcl1\\ler erfcheinenden 
Zinnenkranz tragen, typifeh geworden. Er findet lieh dort auch, fpäter aufgefetzt, 
bei weit älteren Bauten. Wir können auch annehmen, dafs dort die Thürme und 
Saal bauten im XIV. Jahrhundert nicht mehr auf Dächer berechnet waren. In. Deutfch
land jedoch war dies noch überall der Fall, und, wo wir fehen, dafs die Zinnen 
derartig ei ngerichtet find, dafs nicht das Dach auf den Kranz aufgelegt werden 
konnte, da umfchlofs diefer nur eben einen offenen Gang am Fufse des dahinter 
auffteigenden Dachrandes. Wir geben in Fig. 188 u. 18915 1) Anficht und .Durchfehnitt 
des Zinnen kranzes auf dem Cuniberts·Thürmchen zu Cöln (im Mafsfiabe von 1 : 25), 
'yeil die fes Beifpiel fur die Gefialtung diefer Zinnenkränze. des Mittel- und Nieder
rheins charakteriftifch ifl. Die Aufmauerung iO: aus Tufffi:ein hergeftellt; die Con. 
folen, fo wie der decorative Bogenfries find aus Sandllein eingefetzt. Das Verhältnifs 
der Schartenbreite zu jener ·der Windberge iA: nicht ganz 1 : 2. In der Windberge 
befindet (Ich die Schiefsfcharte 233). 

Es ift felbA:verftändl ieh, dafs die Gröfse des Gebäudes nicht ganz ohne Einflufs 
auf jene der Zinnen il1; das hier gegebene Beifpiel gehört in fe!nen Mafsen zu den 
geringeren. Wir unterlaffen daher nicht, darauf aufmerkfam zu machen, dafs es die 
Krönung des in Fig. 135 dargeflellten Bauwerkes ift, und weifen auf den Vergleich 
mit Fig. 156 hin. wo die Zinnen wefentlieh gröfsere Mafse zeigen. Wir können nun 
allerdings das, was wir dort unter den Zinnen fehen, nicht einfach als Bruftwehr 
bezeichnen; denn es hat Mafse, welche die Mannshöhe überfleigen. Wir müfTen 
alfo annehmen, da(s hinter diefer Mauer {Ich ein erhöhter Gang befand, der eben 
nur bis zur unteren Kante der Scharte Brüftungshöhe übrig liefs. So ift auch das 
Verhältnifs bei den Zinnen am SchbijJt!/dddfchen Stiftungshaufe zu Nürnberg. von 
denen wir im Anfchluffe an Fig. 129 (5. 187) eine Anficht (im Mafsftabe von 1 :25) 
auf neben flehender Tafel geben und in Fig. 190 einen Durchfchnitt. Auch hier 
erforderte es die äufsere Erfcheinung des Gebäudes, da(s die Bruflwehr um mehr, 
als das natürliche Mars derfelben ' . al fo mehr wie ungefahr 1 ra ., über dem· Gefimfe 
liege; man hat daher die Mauerftärke noch über demfelben fortgefetzt und fo den 
Gang für die Vertheidiger wefelltlieh über die Wehrplatte erhöht. 

Nebellbei geragt, l!im unfer Durc:hrc:hnitt die Con·ftruction derfelben erkennen. Die Balken find 

mit Nuthen verfehen , in welche der Länge nach l1arke Bohlen cingefchobcn find . Die Fugen find gut 

tal) Wir wiederholen auch bei dierer Gelegenheit, dar. wir bei allen Il.hnllchen Anlageu, ro bei FiC. J3S annehmen mürren, 
dar. \lrrpriin81ich Dächer yor l>~ndfn oder mindeften. beabflChtiil waren, ~nn ",ir Ruch ein rolchel don nur I ncedeutel haben. 
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Zinnen de5 S~},;ü.lftljtldt"' fchen Sliftungshaufes zu NlIrnberg. - !/~~ n. Cr. 

(Xugldch Qucrfchnitt EU ncl>c:n O;chen<Jer ·r:.f~l.) 

mil Lehm verfiriehen, 
die obere Seite fle r 

Jlalken in cbenfalls 
mit Lehm befirichen. 
Der Raum auf den 

llohlen ill mit Sand 

ausgefullt lIud d.u:tuf 

ein llacl;lleinpflallcr, 
über Balken um! ~nd· 

rollung hinweg, l:ut in 

" !örte! gelegt, darauf 

fodann ein Harker 

Ell rich gegolTen, \::c· 
(ehlageu lind oben 

geglättet, der IIUS ler· 
fehlagencn Bnckflein· 

brocken und Gyps 
hefiehl. Derfe!be ill 

fo dicht und hart, 

.lafs er alie rdi ll1,;5, 

auch wenn das Daeh 
{chlte , auf 13u!:cre 

Zeit d:ts Ge1l3ude 

gegen Feuch tigkeit 
fchiltzen konnte. Uno 
fer DllrchfchniU liilf, 
auch erkennen, wic 

das Dach auf flic 

Wehrplattc ~cfctzl iIl, 
Es Reht (lhnc ' jeden 

Zufalnmenhang mit 

.lem unteren Gcbfilkc 

.1a, IIlJ.er liegt allch 

lolcht auf den Zinnen 

{elhn, fom!erll auf 

J'follen, die, durch 
Kapphöl',er verbun. 
den, hintcr oen Zin· 

nen fieh en. 

Die ßrüfiung 
ifi allS grofscll 
Steinplattcn her
gdlcllt ; eben fo 
find die Wind· 
berge aus platten. 
formigen Steinen 
gebildet; fie ha
ben nicht einmal 
volH1:ändig die 
Breite der Schar. 
tell. 
find 
niCs 

Die Platten 
im Verhält-

XII ihrer 

l 
I 
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Gtöfse fo dünn, dafs die ganze Confl:ruction eigentlich erl1 durch die Pfollen Il:and
fahig wird, welche, daran gelehnt, das Dachgebälke lind Gefpiirre tragen. Einer 
Befehiefsung mit den Mafchinen des XV. Jahrhundertes konnte fie unmöglich wider
flehen. Eine folche mochte aber auch ScJlfiilfeifdder, als er fein felles Haus baute, 
wohl gar nicht f1irchten. Er dachte wohl nur daran, lieh gegen einen Auflauf der 
Mitbürger zu flehern, wie er ein paar Jahrzehnte zuvor bei dem Auff1:ande der Hand. 
werker gegen die Gefchlechter in Nürnberg gewüthet hatte. Da7.ll mochten Haus 
und Zinnenkranz genügen, eben fo die leicht conftruirten Eckthürmehell, die ja nicht 
fchwcr fe in du rften, wenn fie nicht bei der fehl' beträchtlichen Ausladung nach 
aufsen fallen (ollten. Eine Hilfs.Conflruclion, um fie fell zu halten , ill nicht vor
handenj nur das Dachgebälke muffte als Anker wirken. 

Das ' vorfichende Beifpiel zeigt in recht charaktcrifiifcher 'Weife die Art , wie 
ein nach feinem Urfprunge (0 ernfies, in feiner Bedeutung fo wefentlieh c!> Element 
der KriegsbaukUnft einer decorativen Umbildung unterzogen werden konnte, fobalt! 
die Sache bedeutungslos geworden war. Wil' bedauern lebhaft, daf~ wir durch dcn 
Umfang unferer Arbeit genöthigt ftnd, uns in mancher Beziehung Befchriinkungcn 
aufzuerlegen. \Vir können defshalb leider nicht auf die Formen der italienifehell 
.Zinnenbildungen eingehen, deren theilweife phantaflifchc Formen, wie man beh;llIptet, 
geradezu als Parteizeichen der Ghibellinen und Guelfen galten. \Vir können die 
decorative Entwickelung der Zinnen an böhmifchen llauten nicht weiter verfolgen , 
mütTen aber doch der eigenthümlichen Decoration einige Aufmerkfamkeit fchenken, 
welche lieh auf dem Gebiete des norddeutfchcll Backlleinbaues aus dem i\'iaterial 
herausgebildet hat. Wir geben in Fig. 191 bis 193 (g leichfalls im . Maf~flabe VOll I :2;j) 
Grundrifs, Durehfchnitt und Anficht eines Stiiekes des Zinnen kranzes 23.1) von dem il1 

Fig. 164 (S. 225) dargetleJlten SteinthOl' thunne zu Brandenburg wieder. 1m Gegen
fatze zu den foeben befproehenen Nürnberger Zinnen, bei welchen die Brullwehr 
horizontal durehgeflihrt und felbfländig decorirt ift, auf die fodanll ohne Riickfieht 
auf die untere Eilltheilung der Decoration die Windberge aufgellellt find, wie man 
eben deren Eintheilung rur nöthig hielt, ift hier die Eintheilung als Grundlage der 
ganzen Decoration genommen. Es find, wie erfichtlich, Pfeiler in dc r durch die 

. Windberge bedingten Höhe in gleichen Entfernungen aufgemauert ; je zwei folcher 
Pfeiler find oben verbunden und bilden mit ihrer tiefer liegenden Füllung lllld ihrer 
ausgeladenen Bekrönung eine Wind berge. Die Füllung ifl: durch einen gegliederten 
Pfollen und zwei deeorativc Bogen mafs\Vcrkartig gegliedert. Die einfache Breite 
einer folchen Füllung, welche nur zu halber Höhe hinaufgeführt ill:, gab das Mafs 
rur die Scharte ab. Der Wechfel von glalirten und gewöhnlichen Steinen mit dem 
Putzgrunde giebt ein reizendes Farbenfpiel, das ftarke Relief der Gliederung ei ll e 
angenehme Schatten wirkung, die bei Betrachtung des Grundricres vielleicht zu kräftig, 
in Wirklichkeit aber, wo fie gegen das Farbenrpiel der verfchiedenen Materi:llicil 
aufzukommen hat, vorzüglich wohl berechnet erfcheint. Von fell!' guter kiinfllerifeher 
Wirkung ift das Mafsverhältnifs der Zinnen zum gefammten Bau, delTen Höhe wir 
uns durch den Graben noch gefleigert zu denken haben. Aber welln wir uns 
denken, dafs diefer Zinnenkranz mit Mannfcbaft be(etz.t und gegen einen dell Thurm 
erlleigenden Feind vertheidigt werden follte, (0 würde die Höhe und St;irke der 
Brüfiung dies unmöglich macheIl. Der ganz.e Zinnen kranz in nichts , als eine 

~U) N"d,: ADLER, a . a. 0 ., T~f. XVII. 
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Decoratioll des Thurmes nach ei nem Motive, welches das alte Herkommen als 
typi fch rur den Kriegsbau anfah. Nicht einmal das Anbringen von Schiefsfeharten 
hi elt man mehr Hir nöthig, um wenigftens die Galerie zur Auf11ellung von Schützen 
brauchbar zu machen. 

Etwas zweckmäfsiger erfcheint die Einrichtung der Zinnen an der Wehrp!atte 
über dem Thorhaufe des Neuftädter Thores zu Tangermünde, wo wenigfl:ens die 
Mafse der Gröfse des menfchlichen Körpers heITer angepafft find; auch der Erker 

Erker am Thorhaure des Neuftädter Thotes :tu Tangermunde 1l&). 
II~~ n. Cr. 

(Fig. t94 l1S6) . welcher dort in der Mitte des Thores fitzt und decorirt ift , wIe die 
Windberge der Zinnen, hat in jeder Beziehung zweckentfprechende Marse; dagegen 
möchten wir bezweifeln, dafs die durchbrochenen Rofetten im Erker , wie in den 
W indbergen und in der Brufuvehr unter den Scharten, zweckmäfsig con llruirte 
Ocffnungen zum Schiefsen lind. Jedenfalls hat die Ablicht, zu decoriren, mehr zur 

~n, Nach, .AtlLIIR. a •• . 0 ., Tar. XXXI \f 
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Form beigetragen, welche diefe Schiefsfeharten erhalten haben, als die Zweckmäfsig
keit fUr den Kampf. Zweckmäfsigcr ift jedenfalls die Confhuction der unteren 
Galerie am Rundthurmc diefes Thores (fiehe Fig. 170 . S.227). Nehmen wir an, 
dars die etwas grofsen Fenfteröffnungen durch kräftige l-Io1 z1ädcn ge(chützt waren, 
(0 konnte ein wirkfames Schützen feuer nach allen Seiten hin von dort unterhalten 
werden, und, wenn der Feind nahe genug gekommen war, Co konnte ihm durch die 
Oeffnungen im Boden der Galerie zwifchen den CanColen ein harter Empfang be
reitet werden. Wenn dann die aufgefchlagcne Holz-Galerie nur cinigermafscn diefe 
Wirkung noch unterllützte, Co mulTte der Thurm ein kräftiges l Jo llwerk gege n den Feind 
fein, felbtl: wenn die oberlle Galcrie und der Zinnenkran7. nur cbcn Dceorntiol1 waren. 

Fig. 195. 

.. ,., 
5 

Sch icfsrchartcn 

.Ies Mlih!cnthor·Thurmcs 

1\1 ßrnndcnbuq; U G). 

= 

Zum Schluffe fei nun noch den Schiefsfeharten Clmge Aufmcrkfalllkcit gc· '75· 
. Sp~ lere 

fchenkt, wie fle in diefer fpäteren Zeit :mr Ausbildung gelangten. ,.vir haben (hc S.hier.r.hrlCD. 

edlen dcrfclbcn bei den Kreuzfahrerbauten auftreten fehen und habcn oben davon 
gefprochen, dafs lie ficts in der Aufsenflucht dcr Mauer nur fchmal waren, dagegen 
fich nach . innen erweiterten. DieTe Anordnung war auch noch im Beginne des 
XV. Jahrhundertes die herrfchende. Fig. 195 2S6) zeigt die Conl1:ru"ction einer der 

'31) Na~h: A-DUR, :1.. lI. 0., Tar. XVII. 
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Fig_ 196. 

1: !OO' 

hl-1-1 --Ih-. ---1I'-----1i----+I- --lf" 
Schi~fsrcha rl~n in der Umrarrung des Waffenplalzes .m l .tluferthor ! 11 NUmberg. 

Scharten des Mühlenthor.Thurmes zu Brandenburg. Der Grundrifs läfft erfchen, 
dafs man mit einer Handarmbruft • deren Bogen eine Sehnenlänge von etwa 50 cm' 
hatte , nicht vie l in das Innere der Scharte gelangen konnte , dafs man fooach den 
IJ.ogen der Armbrul1: vor die Oeffnung halten ~'ume' uqd al fo dann noch auf ei~en 
ziemlich engen Winkel befchränkt war, während doch die Scharte bei einer Breite 
von 12,6 em grofs genug war, um weithin C.chtbar zu werdetl und (omit dem Feinde 
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als Ziel Ccheibe zu dienen . Von Anfang an war es bei der Confiruclioll des Boccns 
und der Armbruft nothwt:ndig erfchienen . der Schicf. .. fcharte nach loth rcchtcr Rich 
tung möglichfi"e Ausdeh nung zu gebe n, Co ()a fs der Schütze, welcher feine Waffe 
Co tief, als die Breite der Scharte es zulicfs , in dicfe einlegte, möglichfl-c F reiheit 
der Bewegung hatte , wenn er fle mit dem Gefchoffe VOll oben im Bogen in 10th · 
rechter Ebene vor feinem Gefichtc nach unten fchwang. Da er meifl abw:irts 7.11 

fch iefscn hatte , Co war insbcfonderc bei grofser Wand fl:ä rkc mitunter eine Ab· 
fchrägung des unteren Randes nöthig, thei lwei Cc auch, um einen gröfscrcn Schurs
winkel zu bekommen, eine grö(sere Breitenentwicklung des unteren Endes, wie wir 
dies fchon auf der Tafel bei S. 194 fahen und wie es in gröfster Ausbi ld ung 
Viollrt./t'.Duc an einzelnen Bauten von Carcaffonne zeigt. 

Mit Einfuhrung der Feuerwaffen änderte lieh zuniiehf1: das Verhä ltnifs nicht. 
Für d ie Handbüchfe fowoh l , als fu r die Hake nbüchfe (die ja nichts anderes war, 
als ein gröfseres Exemplar der Handbüchfe , welchcs, weil zu fc!l\ver, um frei ge· 
halten zu werden, unten ei nen Haken zum fenen Au fl egen hatte) bedurfte es eines 

Fig. 197 . 

langen Sch litzes, um fle gerade 
(0, wic dic Am\brllf1:, lothrceht 
von oben herunter ein zufii hrCl1 . 
Der Rauch, der beim Schuffe 
entftand, wlirde indeffcn im 
Inneren hinderli ch gCWC fCll fein, 
und fo muffte un ter allen Um· 
{ländcn dic Mündung aus der 
Scharte herausge ll reckt werdcn. 
\.var nu n aber die Scharte VOll 

au r.'icil fchon durch ihre Gröfse 
fichtbar genug, um als Ziel· 
fchcibc zu dienen , fo gab dcr 
Rauch noch mch r Vcranlaffung. 
auf lie zu achten, und mit weiter 
tragende n Kugeln konnte mall 
leichter, a ls mit dem Armbrufi . 
bolzen , durch die Scharte hin· 
durch die im Inneren bcfi ndliche 
Mannfchaft treffen. Fig. 196 
u. 197 ~.cigen eincn VerflIch, 
flch dagegen zu Cchützen. Die 
Schl itze fi nd dort zieml ich breit 
angel eg t ; es ift aber in dicfcl · 
ben ein ziemlich genau paffen· 
de r Holzcyli ndcr cingefctzt, der 
fich um feine Axc drehen kann 
und wieder einen Schiit? hat, 

Schnill 7.U Fie:. 196. 
eben breit genug, um die Blichfc 

durch zufchieben. D iefell Cylindcr {lcHte man fo, dafs der Schlitz nicht nach aufscn 
gekehrt war. Co daCs jede ankomme nde Kugel in das Holz e infchlu~ und necken 
blieb: erfl: wenn der Schütze bereits feine Büchfc im Sch litze des Cylinders necken 

H.o.ndbueh du Archil,cklur. n.~, n. '7 



hatte, drehte er denfelben fo weit, dafs er rafch zielen und feuern konnte , und 
dl'ehte dann fofort, bevor er fein Gewehr herausnahm, den Cylinder wieder fo, dafs 
CI' volUtändigc Deckung fand . Es kamen zweierlei derartige Cylinder zur Anwen
dung, von denen der eine unten eine Erweiterung hat. Fig. 198 u. 199 geben zum 
beITeren Vcrfiändnifs vergröfscrt die Grundriffe der beiden Cylinder-Confiructioncn, 
aus denen erficht
lieh il1: , dafs die 
SchufsliniCll ziem-
lich beträchtliche 
Winkel machen 
konnten. 

Eine ganz ähn· 
liehe Confiruction 
findet fich am 

Schloffe Harburg 
in Hayerifch-Schwa
ben 2~7) ; nur find 
dort fiatt der Cy. 

linder hölzerne 
Kugeln eingelegt, 
welche durchbohrt 
find und fich nach 
allen Scitcn drehen 
laffcn, fo dars die 
Scharte au(sen nur 
ein kleines rundes 
Loch hatte, durch 
welches man, welln 
die Blichfe im Bohr
loche der Kugel 
fleckte, nach jedcr 
Richtung, rechts 
lind links, auf 
und ab, fchiefsen 
l.;annte. Selbfl:ver· 
fiändlich war das 
Bohrloch gerade, 
wie im oben ge
dachten Falle der 
Schlitz, eben weit 
genug, dafs man 
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noch dadurch iiber den Lauf hinweg zielen konnte. IndelTen war die Ausficht fo 
fehr gehemmt, dafs doch die Vortheile der Connruction nicht grofs genug waren, 
um die Einftihrung die(er Holzeinlagen in den Schiefsfcharten dauernd zu Hchern, 
und wir fehen (je defshalb auf wenige Fälle befchränkt. 

~3lJ IWe"ballnßal;"n ... ·irehen Nördli"l~a .. nd Dcn.uwöuh. 
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Als letzte noch dem Mittelalter angehörige Entwickcltlngsfllife Jer Schicfs
fcharten haben wir noch die decorative Ausgclhltung durch fchrägc Stellung, flaH 
der lothrechten , durch hakenförmige Anordnung I durch Verbindung hori;o:ontalcr 
Querfcblitze mit dem 10th rechten I durch Anordnung runder und halbnlOlldförm iger 
Oeffnungen zu bezeichnen. 

V,.To man zur Verwendung von Gerchütr.en fclbfl: auch kleineren Kalibers über
gegangen war, konnte man, um das Laden 7.U erleichtern , die GefchiitzllIündung 
nicht Zll weit auf.sen flehen haben, um das Gefchütz nicht zu weit 1.Uriicbiehcll zu 

mürfcn . Man erweiterte daher, auf die Gefahr hin, dars die Schicfsfchartcn :tufsen 
noch mehr fichtbar wurden, diefclben nach aufsen und leg te den cllg'llen Punkt an 
die 11111enfeite. Da es f1ch jedoch nur darum handelte, in einer Ebene, mit gnnz 
geri nger Abweichung der Elevation , nach rechts und links 7.iclen 7.1I können, fo {lIId 
diefe Gefchützfcharten mein: nur breit und niedrig, wie dies in Fig. 179 (5. 231) zu 
erkennen il1:. Nur ausnahmsweife handelt es fleh darum, gleichzeitig auch nach 
Höhe und T iefe zielen zu kÖllllen, {o dafs die Schnrtcn auch höher angelegt werden 
mufftetl (verg!. Fig. 183). 

Damit können wir den kurzen Abrif<; über die Entwickelung der Kriegsball+ 
hnft im Mittelalter befchliefsell. Die gleichfalls fehr lehrreiche Stud ie, zu welcher 
das XVI. und XVII. Jallrhundert Veranlaffung bieten, Illag einer anderen Zeit oder 
einer anderen Feder vorbehalten fein. Für uns bürgerliche Baulllfifter hat {tC dd .. · 
halb weniger lntererre, weil wir weniger leicht in die Lage kommcn, Kric~sballtcn 

alls jenen Zeiten reftauriren zu folien i denn wenn diefclbCIl noch fo wichtig und 
intererrant fi nd, fehlt ihnen doch mein: der Zauber der Romantik, deI" in den Augen 
der Laien fich liber die Kriegsbautcn des Mittelalters ausbreitet, fo dafs wir kaum 
den Auftrag erhalten werden, einen ,. Cavalier ~ des XVI. oder XVII. Jahrhundertes 
zu reproduciren, wohl aber leicht jenen , eine Burg des XII. Jahrhundertes 7.ll 

reftauriren oder einen SOlllmerfitz z.u ballen, der fo ungef:ihr einer Burg gleicht. 
Da würde denn mancher Fehler nicht gemacht werden, welln unfcre Fachgenoffen 
lich über d ie Bedeutung und Entwickelung der Formell etwas unte rrichten wollten. 
Möge unfere Studie fie anregen und zu weiter gehenden Forfc111ll1gen und zu Auf· 
nahmen veraillaffen, deren noch fo mancher intcreffantc Bau harrt. 

- ---......... - --
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felo ,,,,<,, . 


