
Abb. 1. Koblenz, Alte Burg, Nord- 

westturm mit Eisenkugeln. Anf- 

nahme von 1903 (Foto: DBV-Ar- 

chiv )

Udo Liessem

EINGEMAUERTE KUGELN - EIN APOTROPAlSCHES PHANOMEN

Ein interessierter Koblenzer Burger fragte mittels Leser- 

brief in der brtlichen Presse an, wo die Kugeln geblieben wa- 

ren, die bis zur letzten Restaurierung im Mauerwerk der 

„Alten Burg“ gesteckt hatten1). Es erscheint bemerkenswert 

und erfreulich, dafi sich ein engagierter Laie nach dem Ver- 

bleib dieser historischen Relikte erkundigt und ebenso bemer

kenswert, jedoch durchaus unerfreulich, dafi die Kugeln ver- 

schwunden sind. Eine diesbeziigliche Frage des Verfassers an 

den Koblenzer Baudezernenten konnte von diesem nicht po- 

sitiv beantwortet werden2).

Die angefiihrte Restaurierung der am Moselufer gelegenen, 

ehemaligen kurtrierischen Burg, im allgemeinen sehr gut 

durchgefiihrt, ist jedoch im Detail stark zu bemangeln3): So 

wurden die weifien Fugen, die den rot gefaBten, romanischen 

Bogenfries an der Moselseite der Burg gliedern, nicht aufge- 

tragen, wohl aber die rote Fassung; beides war im Befund 

nachweisbar. Das grofie Wappen des Trierer Erzbischofes 

Johann VI. von der Leyen (1556—1567), das beherrschend 

fiber dem breiten Kellerportal angebracht worden war und 

das in spaterer Zeit, wohl nachdem die Trierer Erzbischofe 

die Stadt Koblenz endgiiltig verlassen muBten (1794), be- 

wuBt abgemeifielt wurde, hat man in Mineros erganzt und 

farbig gefaBt: eine Geschichtsklitterung! Beim Ostturm der 

Burg, dessen oktogonales, um 1420/40 aufgesetztes Kapel- 

lengeschoB mittels Basaltlavakonsolen auf den alteren Rund- 

turm (um 1275) gesetzt worden war4), sind sowohl Kon- 

solen als auch Mafiwerk und Laibung der Kapellenfenster 

urspriinglich dunkelgrau gefafit gewesen. Heute sind sie, der 

Einheitlichkeit wegen, in einem Einheitsrot gehalten! Und 

letztlich verschwanden die oben erwahnten eisernen Kano- 

nenkugeln! Diese waren derart in die Mauer eingefiigt gewe

sen, dafi sie mit etwas weniger als der Halfte ihres Umfanges 

aus der Mauer ragten. Sie lagen so, dafi sie an der Moselseite, 

Hauptfront der Burg, von jedermann gesehen werden konn- 

ten, und zwar eine im KapellengeschoB des Nordostturmes, 

eine im zweiten Obergeschofi des Palas und vier im Nord- 

westturm. Eine weitere Eisenkugel wurde in der romanischen 

Nordmauer des Palas gefunden. Sie war wohl durch die 

wenig stabile Sufiere Mauerschale aus Tuffziegeln gedrun- 

gen, um dann im Mauerkern steckenzubleiben. Spater ver- 

schlofi man dann die Aufienschale wieder und lieB die Kugel 

bewuBt in der Mauer stecken5).

Natiirlich sind die Kugeln, sowohl die sichtbar eingemauer- 

ten als auch die in der Mauer verborgene, wesentlich jiinger 

als die entsprechenden Mauerteile: KapellengeschoB um 

1420/40, zweites ObergeschoB des Palas um 1275, Nordwest- 

turm zwischen 1334 bis 1340, Nordmauer des Palas um 

1200. — Sie konnten im Zusammenhang mit der Beschiefiung
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Abb. 2. Hardenburg!Pfalz, Kugelturm, Nordseite. Aufnahme etwa 

1903 (Foto: DBV-Archiv)

der Stadt durch die Schweden 1632, durch kaiserliche Trup- 

pen 1636 oder aber 1688, als die Franzosen zwei Drittel der 

Stadt in Brand schossen, zu datieren sein6). Wie durch ein 

Wunder iiberstand die Burg diese drei Katastrophen un- 

beschadet, selbst die Dacher gerieten nicht in Brand7). Mbg- 

licherweise haftete der Burg durch diese Ereignisse das Odium 

der Unzerstbrbarkeit an, was durch die sichtbar angebrach- 

ten Kugeln untermauert werden sollte.

Das Phanomen, dafi Geschiitzkugeln sichtbar in Befesti- 

gungsmauern eingesetzt wurden, findet sich haufig und weit 

verstreut. Im folgenden sollen einige wenige Beispiele ange- 

fiihrt werden. Hierbei gibt es zwei vbllig verschiedene 

Vorgehensweisen: Die eine zeigt echte Kugeln, die verschos- 

sen worden waren oder hatten verschossen werden konnen, 

wahrscheinlicher ist das erste, die andere tauscht Kugeln vor, 

indem solche halbkugelformig aus dem Stein gehauen wur

den.

Die Stadtmauer von Reval wurde vom 3. Viertel des 13. 

Jahrhunderts bis 1346 gebaut und bereits im 15. Jahrhun- 

dert umgebaut und erweitert. 1475 baute man den gewal- 

tigen Turin „Kiek in de K6k“ mit bis zu vier Metern starken 

Mauern8). In diesen Turm sind aufien Kugeln eingelassen, 

grbfiere aus Stein, kleinere aus Eisen9); vgl. Anm. 34.

Ein Beispiel, bei dem Kugeln aus dem Stein herausgehauen 

sind, also wirkliche Kugeln vortauschen, bietet die aufiere 

Ringmauer von Burg Windeck uber Weinheim/Bergstrafie10). 

Zu einem beeindruckenden Prinzip erhoben sind diese Pseu- 

dokugeln bei der Hardenburg in der Pfalz, und zwar an ei

nem spaten Batterieturm, dem im beginnenden 16. Jahrhun- 

dert errichteten „Dicken Turin", auch — aus leicht einseh- 

baren Griinden — „Kugelturm" genannt (Mauerstarke bis 

5,50 m)11). In Vergesellschaftung mit einem ebenfalls hier 

angebrachten Neid- oder Spottkopf gewinnen die Kugeln 

verstarkte Bedeutung12).

Als weiteres Beispiel sei auf SchloK Heidelberg hingewiesen, 

genauer gesagt auf den Haupttorturm aus den 1530er Jah- 

ren, datiert 1534 und 153613). Hier sind an markanter Stelle 

drei Kugeln aus dem Stein gehauen worden, wahrend die ei- 

gentliche Turmaufienwand glatt ist: Zwei gleichgrofie Kugeln 

flankieren eine kleinere; zwei riesige Steinmetzzeichen (?), 

Hammer bzw. Lanzenspitze, sind auffallig in Beziehung zu 

den Kugeln gesetzt. Kugeln und Zeichen sind aus einem Stein 

gehauen, und zwar liegen sie auf dem gepickten Spiegel eines 

langsrechteckigen Quaders, den ein breiter Randschlag saumt. 

Der Quader befindet sich zwischen dem Scheitel des Torbo- 

gens und unterhalb des riesigen Wappens bzw. der Wappen- 

architektur, etwas aus der Mittelachse geriickt, jedenfalls fur 

den Ankommenden uniibersehbar.

Interessant ist der Fund einer Kugel in einem Fachwerkbau 

in Besigheim, Kreis Ludwigsburg, Pfarrgasse 10. Das Ge- 

baude wurde 1493 errichtet14). Die Kugel „war zwar nicht 

auf das Haus, •vielmehr auf den nock im Werden und Wach- 

sen befindlichen Baum geschossen worden und war im Holz 

eingewachsen"15). Natiirlich hatte man einen anderen Balken 

beim Hausbau verwenden konnen, tat das aber (wohl) be- 

wufit nicht.

Alle angefiihrten Beispiele datieren sehr spat, das friiheste 

am Revaler Turm „Kiek in de K6k“, ins ausgehende Mittel- 

alter (1475). Die Kugeln, ob wirkliche oder vorgetauschte, 

stellen eine Reaktion der Burgen- bzw. Festungsbaumeister 

und -handwerker auf die bedrohlich werdenden Feuerwaffen 

vor. Seit dem 14. Jahrhundert werden diese Waffen zu einer 

ernst zu nehmenden Gefahr fiir die herkommliche Befesti- 

gungsweise. Entscheidend sind die beiden Jahrhunderte von 

1350—155010). Den Einsatz von Geschiitzen markieren ei-

Abb. 3. Neuss, Obertor, Feldseite

74 Burgen und Schlosser 1982111



nige Daten: 1364 Belagerung von Kolnow17), 1365 Einsatz 

in der Stadt Einbeck18), 1371 Belagerung von Burg Hanstein 

in Hessen19), 1390/91 Belagerung von Oberwesel am Mittel- 

rhein20), 1399 Belagerung von Burg Tannenberg in Hessen21), 

1412/14: der Markgraf von Brandenburg bricht mit vom 

Deutschen Orden ausgeliehenen Geschiitzen Burgen des mar- 

kischen Adels im Auftrag Kaiser Sigismunds22). 14 5 3 endlich 

liegt das traumatische Geschehen der Einnahme von Kon- 

stantinopel. Audi die theoretische Beschaftigung mit der 

neuen Waffe fafit Fufi: 1400 Feuerwerkbuch des Abrahem 

von Memmingen fur Herzog Friedrich von Tirol23); 1402/05 

verfafite Conrad Kyeser sein beriihmtes Kriegshandbuch: 

„Bellifortis“24). Hierzu stellte Werner Meyer zutreffend fest: 

„Wenn auch die wehrtechniscben Belehrungen den Kern des 

Bellijortis bilden, so liegt sein Wert dariiberhinaus in dem Bei- 

werk aus (. . .) Aberglauben, Zauberrezepten und mysti- 

schen Anspielungen ( . . . )“25). In diesem Bereich sind auch 

die angefiihrten Geschiitzkugeln anzusiedeln: Sie sollten 

(vermeintliche) Starke vorspielen, die Uneinnehmbarkeit 

des so ausgezeichneten Befestigungswerkes dokumentieren, die 

Standhaftigkeit der Mauern darstellen.

Den apotropaischen Charakter der Kugeln unterstreicht auch 

deren Lage. Es scheint, dal? es nicht so bedeutsam war, die 

Kugeln von der Feme her zu sehen, dafiir waren sie haufig 

zu klein oder zu versteckt angebracht, bzw. waren sogar, 

wie bei der „Alten Burg" in Koblenz und bei dem Besighei- 

mer Haus, iiberhaupt nicht sichtbar. Fur ein relativ weit 

draufien, im Vorfeld liegendes Belagerungsheer konnte keine 

der Kugeln, gleichgiiltig, wie gut plaziert, gesehen werden. 

Allein wichtig war wohl, dal? der Bewohner oder Verteidi- 

ger der Befestigung vom Dasein der Kugeln wufite und da- 

durch ein mehr oder weniger grofies Gefiihl der Sicherheit 

bekam. Die apotropaische Wirkung der Kugeln konnte noch 

gesteigert werden durch Anbringung eines Neid- oder Spott- 

kopfes wie beim „Kugelturm“ der Hardenburg. Auch dieser 

Neidkopf war nur vom Nahen aus sichtbar!

Uberhaupt kbnnen Burgen Trager verschiedener apotropa- 

ischer Zeichen sein. So fallen bei der „Alten Burg“ in Ko

blenz verschiedene Darstellungen an den Gewanden der re- 

naissancezeitlichen Fenster auf: wenige kleine, vom Hof 

aus nur mit dem Fernglas genau zu erkennende Symbole, 

z. B. das Hexagramm oder die Mondsichel u. a.26). Ob eine 

kleine Blattermaske im Gebalk des Hauptportales zum Trep- 

penturm lediglich eine Dekoration darstellt oder ob ihr auch 

magischer Inhalt zuzusprechen ist, miifite noch untersucht 

werden.

Zuriick zu den Kugeln: Das Vorkommen einiger eingemauer- 

ter Kugeln soli die Ausfiihrung abrunden. Im Rheinland fin- 

den sich vorbeschriebene Kugeln beispielsweise am Obertor 

der Ahrweiler Befestigung, und zwar an der Feldseite; eine 

Dreiergruppe liegt unmittelbar uber dem Torscheitel, vier 

andere, ebenfalls steinerne Kugeln sind, in einer Reihe ge- 

ordnet, dicht unterhalb der Wehrplattform eingemauert. 

Das Obertor datiert in das 4. Viertel des 14. Jahrhunderts; 

mbglicherweise hangen die Kugeln mit dem Umbau des 

Tores um 1500 zusammen27). — Eine Fiille von steinernen 

Kugeln weist das Neufier Obertor auf, natiirlich wiederum 

an der dem Feind zugekehrten Feldseite: Hier befinden sich 

am linken Rundturm 23 (!) eingelassene Kugeln, die gerade- 

zu ein Dekorationsschema darstellen, wobei eine Einteilung 

in vier waagerechte Zonen erkennbar wird. Beim rechten 

Rundturm, es handelt sich bei dem Stadttor um ein Doppel- 

turmtor mit Rohren, sind lediglich drei Kugeln eingemauert, 

und zwar in Form eines gleichseitigen Dreiecks. Das Obertor 

ist im Kern im fruhen 13., jedoch, was die Tiirme betrifft, in 

der Mitte des 14. Jahrhunderts entstanden28).

Das Wiener Tor in Hamburg, Niederbsterreich, „gilt als ei

nes der kiinstlerisch wertvollsten Stadttore des deutschen

Abb. 4. Ahrweiler, Obertor, Feldseite

Kulturbereiches“'-°'), es ist in die 2. Halfte des 13. Jahrhun

derts zu setzen. Im oberen Teil sind insgesamt sechs Kugeln 

eingelassen, woven vier zu einem unregelmal?igen Viereck 

zusammengesetzt sind und eine weitere, isolierte Kugel we- 

gen ihrer riesigen Dimension auffallt.

In Meisenheim am Gian, Kreis Kreuznach, fallt der Biirger- 

turm, ein Eckturm der Stadtbefestigung, besonders auf, da er 

einen moderneren Zustand zeigt als die vor 1315 in ihrer 

Gesamtheit errichtete Stadtmauer. Dieser Turm ist wohl ei

ner von zweien, die bei der Belagerung von 1461 zerstbrt 

worden waren. Das vorgelegte Rondell wurde 1689 gebro- 

chen und diirfte mit dem 1470 genannten „gross bollwerk“ 

identisch sein30). Dieser Turm zeigt in seinem oberen Ab- 

schnitt zwei recht grofie Steinkugeln und im unmittelbar an-
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schliefienden ostlichen Mauerstiick, was wohl auch nach 1461 

erneuert wurde, ist ebenfalls eine Kugel, deutlich sichtbar, 

feindwarts eingelassen worden.

Dall ausnahmsweise auch Sakralbauten eingemauerte Ku

geln aufweisen konnen, mag die Koblenzer Castorkirche be- 

weisen31). Hier befindet sich in der dem Rhein zugewandten 

Apsis eine eiserne Kugel, die in einen Zwickel, den zwei der 

Apsidenfenster bilden, eingelassen wurde, sehr deutlich und 

von jedermann zu erkennen! Die Apsis wurde unter Propst 

Buvo (1147—58) der alteren Kirche angefiigt, die Kugel 

diirfte jedoch, wie bei der Alten Burg, ins 17. Jahrhundert 

zu datieren sein.

Zusammenfassend ist festzustellen: Die Kugeln konnen von 

Beginn an eingemauert oder aus dem Stein gehauen worden 

sein, so gleich „Starke“ demonstrierend oder aber sie sind, 

wie bei der „Alten Burg“, nachtraglich eingefiigt, Zeichen ei- 

ner gut iiberstandenen Kampfhandlung, auch das die Kraft 

der Anlage erhohend32). — Burgen sind aber nicht nur Ob- 

jekte, die sich des Schutzes iibernatiirlicher Krafte bedienen, 

vielmehr sind sie ihrerseits in der Lage, Schutz, Starke im 

Bereich des Magischen zu vermitteln, wie die zahlreichen 

Wetzrillen33), deren Herstellung aus Griinden des Schwert- 

scharfens oder dergleichen als Fabel abgetan werden kann, 

beweisen. Schutzbedurfnis und Schutzvermittlung, beides im 

Ubernatiirlichen angesiedelt, lassen einen wichtigen Aspekt 

des Phanomens „Burg“ erkennen. — Die hier mitgeteilten 

Beobachtungen gelten nur fur die Spatzeit der Burg, ver- 

standlich beim Hauptgegenstand der kurzen Betrachtung — 

den Geschiitzkugeln; sie mbchten als ein bescheidenes Zwi- 

schen-, aber absolut nicht als ein Endergebnis gelten, vieleher 

als eine Anregung: Burg und Apotropaion scheint ein Be- 

griffspaar zu sein, dem vertiefend nachzugehen es sich lohnt34).

Udo Liessem, Koblenz
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