
Untersuchungen auf dem Godesberg in Bad Godesberg.

Von

Adolf Herrnbrodt.

Hierzu Tafel 56-57.

Vertretung und Verwaltung der Stadt Bad Godesberg regten im Zusam- 

menhang mit der Umgestaltung der Godesburg anlablich der 750-jahrigen 

Wiederkehr ihrer Griindung an, auf dem Burghof eine Untersuchung durch- 

zufiihren. Sie sollle eine Antwort auf die Frage geben, ob vor der mittelalter- 

lichen Burg auf dem Godesberg altere Bauten vorhanden waren oder nicht. 

Die Burg war im Jahre 1210 durch den Kolner Erzbischof Dietrich I. von 

Hengebach gegrundet worden. In der bisher uber die Geschichte der Stadt 

Bad Godesberg und des Godesberges erschienenen umfangreichen Literatur1) 

spielt namlich diese Frage eine wichtige Rolle. Sie wurde durchweg im 

positiven Sinn beantwortet. Stichhaltige Begrundungen dafiir konnten indes 

nicht gegeben werden.

Fur den Kolner Humanisten Hermann von Neuenahr (gest. 1513) war 

der Godesberg identisch mit der bei Tacitus erwahnten ’Ara ubiorunT2), eine 

These, die 1880 von F. J. Schwann aufgegriffen und heftig verteidigt wurde3). 

Nach M. Merian4) stand auf dem Godesberg in romischer Zeit ein Merkur- 

tempel, fur C. Hauptmann5) dagegen ein romischer Wehrturm, und andere 

wieder6) brachten den Berg des Namens wegen mit der heidnischen Wodans- 

verehrung in Verbindung, die in der christlichen Michaelsverehrung in der 

auf dem Berg vor der Burg iiberlieferten Michaelskapelle7) weitergelebt 

haben soli.

Funde aus romischer Zeit sind auf dem Godesberg belegt8). Besonders 

erwahnenswert unter ihnen ist ein Weihestein zu Ehren des Asculap und der 

Hygia, der in einem Torbogen der Burg vermauert war9). Auf Grund der

0 Letzte Zusammenfassung bei W. Haentjes, Geschichte der Godesburg (Bonn 1960).

2) Annalen I 39 und 57.

3) F. J. Schwann, Der Godesberg und die Ara ubiorum des Tacitus (Bonn 1880).

4) M. Merian, Stadtebeschreibung (1646) 49.

5) C. Hauptmann, Das romische Bonn (Bonn 1925).

6) A. Groeteken, Geschichte Godesbergs II (Bad Godesberg 1956).

7) C. v. Heisterbach, Dialogues miraculorum VIII 46, ed. J. Range (Koln 1851) Bd. II 118.

8) Bonner Jahrbucher 75, 1883, 176; 89, 1890, 229. - Westdeutscher Beobachter vom 

16. 7. 1935.

8) H. Lehner, Die antiken Steindenkmaler des Prov.-Museums in Bonn (Bonn 1918) 81 
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Funde konnte also ein romischer Ban der Burg vorausgegangen sein. Der 

Umbau der Burg und die in Verbindung damit eingeleitete Untersuchung 

boten Gelegenheit, moglicherweise mil archaologischen Mitteln altere Befunde 

zu erschlieBen und damit eine Antwort auf die gestellte Frage zu geben. Ob 

diesen Bemiihungen Erfolg beschieden sein wiirde, muBte dahingestellt blei- 

ben. Die Erfahrung lehrt namlich, daB nur unter giinsligsten Voraussetzungen 

unter mittelalterlichen Burgbauten mit ihrer mannigfachen und wechselhaften 

Baugeschichte durch Um- und Anbauten, Zerstorungen, Auflassungen, Wieder- 

bebauungen bis in die jiingste Zeit hinein, altere Befunde erhalten sind. Unter 

diesem Gesichtspunkt sind die Ergebnisse, die wir 1959, vor Beginn der 

Umbauarbeiten und im Zusammenhang mit ihnen auf der Godesburg bei 

unseren Untersuchungen erzielen konnten, beachtlich.

Es konnten namlich nicht nur Reste eines Bauwerkes freigelegt werden, 

das alter als die Burg ist, sondern auch der Nachweis erbracht werden, daB 

auf der Kuppe des Godesbergs, nach Auflassung dieses altesten Baues, vor 

der Errichtung der Burg ein Friedhof vorhanden war. Daneben wurden wert- 

volle Erganzungen zum Clemen’schen GrundriB der mittelalterlichen Burg10) 

durch die Aufnahme von Bauresten gewonnen, die vor allem bei den Umbau

arbeiten zutage kamen. Besondere Beachtung verdient aber auch die ebenfalls 

dabei gemachte Feststellung, daB die Bergkuppe, auf der die Burg errichtet 

wurde, relativ klein war. Als Bauplatz stand ein etwa ovales Plateau von nur 

40 m Lange und 30 m Breite zur Verfiigung. Nur die Innenmauern der an den 

inneren Bering angebauten Burggebaude, wie des Palas im Norden, des Rund- 

turms im Nordosten und der Wirtschaftsgebaude im Siiden, waren noch auf 

dem Plateau fundamentiert. Die Ringmauer selbst aber und die dazu senk- 

recht verlaufenden Quermauern der oben genannten Gebiiude waren jedoch 

schon am Steilhang des basaltischen Vulkankegels errichtet, der den Godes

berg bildet (Abb. 1).

Die alteren Baureste wurden unter den Fundamenten des Bergfriedes der 

Burg angetroffen. Er war nach der Griindung der Burg im Jahre 1210 durch 

Dietrich I. von Hengebach 1248 von Erzbischof Konrad von Hochstaden im 

Zusammenhang mit seinen MaBnahmen zur Befestigung des Erzstiftes und 

der Verstarkung vorhandener kurkolner Wehrbauten errichtet worden11). Die 

Reste unter dem Bergfried stammen von einem siidwest-nordostwarts aus- 

gerichteten, gedrungenen Rechteckbau von 18 m Lange und 11 m Breite 

(Abb. 2). Erhalten waren davon lediglich noch seine 1,80 m breite unterste 

Fundamentierung auf dem anstehenden Fels. Sie bestand aus eisenharten 

hellgrauen bis weiBen GuBmbrtelschichten mit Ziegelsplitt und faust- bis 

kindskopfgroBen Basalten. Stellenweise waren diese Fundamentschichten 

noch in einer Starke bis zu 0,40 m erhalten (siehe Abb. 3 Profil B/A und A/G), 

wie vor allem unter dem Siidostrand des Bergfriedes und an seiner Nordwest- 

seite, wo sie in seinem Aufgehenden unter den wechselnden Tuffziegel- und 

Basaltsaulenlagen uber dem freistehenden gewachsenen Fels sichtbar sind,

10) P. Clemen, Kunstdenkmaler der Stadt und des Kreises Bonn (Dusseldorf 1905).

n) vgl. W. Haentjes a. a. O. 29 ff.
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Abb. 1. Godesburg: Gesamtplan Plateau Hauptburg. 

Mafistab 1 : 350.
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meist aber gerade nur noch in den untersten Schichten (Taf. 57,1 u. 2). Die 

unterschiedliche Starke erklart sich wohl aus den Unebenheiten des felsigen 

Bauuntergrundes. Nur im Bereich der Nordostecke des Rechteckbaues warden

I vorhandene Burgrnauern 1959 ESS? 1959/60 ausgegrabene Burgrnauern - - - Erganzung

Fundamentgraben und Gerustpfosten der Burgzeit Zerstorungsschutt der Burg

Rdmisches Fundament b // Pfostengruben unbestimmter Zeitstellung bbb Stbrung

Abb. 2. Godesburg: Detail aus Plan Abb. 1. 

MaBstab 1 : 200.

neben den Fundamenten in den natiirlichen Unebenheiten der schroffen Fels- 

oberflache Funde geborgen, die einen Hinweis auf die Zeitstellung dieses 

Baues geben kbnnen. Es waren rbmische Dachziegelfragmente, bunte Wand-
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putzreste und mittelkaiserzeitliche Scherben, von denen das Randbruchstiick 

einer Schiissel Niederbieber 104 mit einwarts gebogenem, verdicktem Rand 

naher bestimmt werden kann12). Die Uberschneidung seiner Siidostecke durch 

die Graber 1 und 2 des Graberfeldes bietet einen festen Anhaltspunkt fur seine 

Datierung. Das Fundament muB demnach alter als die Graber sein. Es war 

vorhanden, als die Graber angelegt wurden, und das Aufgehende des dazu- 

gehorigen Baues war vorher schon abgetragen. Mortelbrocken davon wurden 

verschiedentlich in ihren Fiillungen beobachtet. Auch daraus folgt, daB die 

Graber jiinger sind als die Fundamentreste.

Abb. 3. Godesburg: Profit B-A und A-G (zu Detailplan Abb. 2).

MaBstab 1 : 50.

Neben den bereits erwiihnten Grabern 1 und 2 wurden weitere 34 Graber 

freigelegt (Abb. 1 und 2). Alle waren siidwest-nordbstlich ausgerichtet, mit 

Blick nach Nordosten. Es waren beigabenlose Tuffsteinplattengraber. Ihre 

Grabgruben waren in den anstehenden Basalt eingetieft. Bei einigen wurde 

eine leichte Einziehung zum Kopfende hin beobachtet (Taf. 57,1 u. 2). Schon 

wenige Zentimeter unter der heutigen Oberflache des Burghofes wurden die 

Graber sichtbar. Die meisten waren im oberen Teil zerstort, abgetragen und 

ausgeraumt. Deckplatten konnten daher in keinem Faile beobachtet werden. 

In Grab 13 wurde ein Badorfer Scherben gefunden, in Grab 15 die Nachpragung 

eines Follies des Constans (337-350) 13) und in der Fiillung des Grabes 34 

das Wandbruchstiick einer Schiissel Dragendorff 37 14). Diese Funde sind fur 

die Datierung der Graber nur insofern von Bedeutung, als durch sie wahr- 

scheinlich gemacht wird, daB vor ihrer Anlage auf dem Godesberg romische 

oder aber auch spiitkarolingische Anlagen moglich sein kbnnen. Die Uber-

12) Die Bestimmung verdanke ich Herrn Ph. Filtzinger.

13) Bestimmung durch W. Hagen, siehe unten S. 525.

14) Bestimmung siehe Anm. 12.
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schneidung der Graber 11, 12, 13 und 36 durch die Fundamente bzw. Funda- 

menlgruben des Palas beweist jedoch eindeutig, daB die Graber alter sind 

als der Burgbau, also alter als Anfang 13. Jahrhundert. Fur ihre Datierung 

bleibt demnach der Zeitraum zwischen Auflassung des Rechteckbaues unter 

dem Bergfried und dem Baubeginn der Burg iibrig. Als beigabenlose Platten- 

graber mit teilweiser Einziehung zum Kopfende hin, mochten wir sie dem 

Typ nach in die spalkarolingisch-fruhromanische Zeit setzen. Der Friedhof, 

zu dem sie gehorten, diirfte zu Beginn des 13. Jahrhunderts, als Dietrich die 

Burg errichtete, nicht mehr belegt worden sein, ja vielmehr sogar schon in 

Vergessenheit geraten gewesen sein; denn es ist merkwiirdig, daB Caesarius 

von Heisterbach, der den Bau der Burg verurteilt15), weil dabei die von ihm 

auf der Hohe des Godesberges erwahnte Michaelskapelle verlegt und am 

westlichen Rand der Vorburg neu errichtet wurde, keinen Friedhof erwahnt, 

der ebenfalls dann durch den Bau der Burg beriihrt worden ware. Hiitte 

Caesarius Kenntnis von der Existenz dieses Friedhofes gehabt, wiirde er mit 

Sicherheit im Zusammenhang mit der Erwahnung der Verlegung der Michaels

kapelle auch davon gesprochen haben. Archaologische Befunde, die mit der 

Michaelskapelle auf der Bergkuppe in Verbindung gebracht werden konnten, 

wurden bei unserer Untersuchung nicht beobachtet.

Die Grabungen auf dem Godesberg haben also ergeben, daB vor der Er- 

richtung der Burg auf dem Berg iiltere Anlagen vorhanden waren. Es wurden 

Graber eines Friedhofes gefunden, die alter als die Burg sind und daruber 

hinaus die Fundamente eines gedrungenen Rechteckbaues, der wieder alter 

als diese Graber ist. Nach den Unter- und Uberschneidungen und nach den 

Grabtypen diirfte der Friedhof im 9. und 10. Jahrhundert belegt worden 

sein. Der Rechteckbau, dessen Fundamente von den Grabern durchschnitten 

werden, wird angesichts der vielen friiheren zutage gekommenen romischen 

Funde auf dem Berg und der jetzigen, bei den Ausgrabungen beobachteten 

Befunde, am wahrscheinlichsten in romischer Zeit errichtet worden sein. Die 

Frage aber, um was fur einen Bau es sich bei ihm gehandelt haben wird, ob 

um eine Befestigungsanlage, einen sakralen oder profanen Bau, kann leider 

nicht beantwortet werden. Auch die neuerdings gewonnenen Erkenntnisse 

reichen dazu nicht aus.

15) vgl. W. Haentjes a. a. O- 24 f.


