
Der Verfasser hat sich seit langem als profunder Kenner der Harz- 

burg und Hirer Geschichte ausgewiesen, ihre Erforschung zu seiner 

vorrangigen Aufgabe gesetzt. Von seinen bisherigen Publikationen 

hierzu sollen zumindest die wichtigsten genannt sein. Es sind dies 

die „Harzburg-Regesten“ (1970—74), die von der ersten Erwah- 

nung der Burg um 1065 bis zum Jahre 1651 reichen und einen voll- 

standigen historischen Uberblick bis ins Detail bieten, weiter „Die 

Harzburg Heinrichs IV.“ (1967—68), „Die Harzburg als staujische 

Rcichsburg" (1979) und „Die Harzburg als Dynastenburg 1269— 

1650/51“ (1981), alle als bebilderte Aufsatze in der Harz-Zeit- 

sdirift erschienen. Diese Arbeiten ermoglichen in ihrer Gesamtheit 

eine vorziigliche Information uber die Geschicke dieser Burg, liber 

ihre Geschichte und Baugeschichte, als einem machtigen nordlichen 

Stiitzpunkt des abendlandischen Kaisertums.

Entscheidenden Auftrieb gaben der Harzburg-Forschung die Gra- 

bungen im Burggelande in den Jahren 1970—75, liber die Maria 

Keibel-Maier in einer ersten zusammenfassenden Darstellung be- 

richtet hat (Harz-Zeitschrift, 1979), auf deren Bedeutung hier nur 

hingewiesen werden kann.

Den Lesern unserer Zeitschrift brachte Maria Schott-Keibel die 

Harzburg nahe in dem Aufsatz „Die Reichsfeste Harzburg im 

Lichte jiingster archaologischer Forschung. Zu den Grabungen des 

Landeskonservators in den Jahren 1970 bis 1972“ in Heft 1973/11 

S. 81—82.

Vor diesem Hintergrund muli nun die neue, handliche Buchausgabe 

des Autors gesehen werden, der hier einen Auszug aus dem reichen, 

inzwischen erarbeiteten Wissen vermittelt.

Ein klar gezeichneter Lageplan der ausgedehnten Burganlage 

(S. 52/53) erschlieBt den erstaunlichen Umfang des noch erkenn- 

baren Baubestandes, zunachst der relativ wenigen, aufrechtstehen- 

den Teile, der siidlichen Umfassungsmauer und des sog. Turms 

Ottos IV., dann aber auch der durch Ausgrabung freigelegten Reste 

der Ostburg jenseits des Abschnittsgrabens, des spitzwinklig nach 

Osten hin vorstoBenden zweifliigligen Gebaudes (Wehrbau?), des 

runden Bergfrieds, des Palas, des alteren Torbaues und der sonst 

noch zutage getretenen Mauerreste. Andeutungsweise werden auch 

die ergrabenen Mauerziige der Westburg sichtbar, die u. a. das 

jiingere Tor ausweisen, sonst aber vorerst noch schwer auszudeuten 

sind.

Letzteres gilt freilich auch fur den Gesamtumfang der Grabungen 

und der offenbar sparlichen Funde: das hier zu erwartende Muster- 

beispiel einer salischen Konigsburg will sich noch nicht wider- 

spruchslos zu einem iiberzeugenden Gesamtbild fiigen, und es bleibt 

zu hoffen, dafi die zu erwartende ausfiihrliche Grabungspublika- 

tion weiterhilft. Und, um noch einen Schritt weiterzugehen, von 

dem in den Mauern der Burg durch Heinrich IV. errichteten geist- 

lichen Stift haben sich bisher keine Spuren finden lassen. Es bleiben 

also noch manche Ratsel zu losen, wie auch der Autor am Ende des 

Textes sagt: „Es gibt tvohl keine andere Burg des Harzes, von de

ren Geschichte die schriftliche Uberlie ferung so reichhaltig kiindet; 

und dock hat unsere Harzburg ihre letzten Geheimnisse noch nicht 

enthiillt."

Nach der frlihen Zerstbrung der salischen Anlage brachte erst die 

Barbarossazeit wieder einen Aufschwung und schliefilich sogar — 

unter dem einzigen welfischen Kaiser Otto IV. — fur ein knappes 

Jahrzehnt die Erhohung des „castrum imperiale“ zum (wahr- 

scheinlichen) Aufbewahrungsort der Reichskleinodien. Als Zeugnis 

dieser Epoche steht noch heute am Grabenrand der mit guten Griin- 

den dem Kaiser zugeschriebene Turmrest aufrecht.

Wie weit sich die Dynastenburg spiiter im Ringen der regionalen 

Gewalten behauptete, wie sie noch im Jahre 1574 aussah, zeigt in 

aller Deutlichkeit die bekannte Ansicht in einem Vogelschaubild 

(S. 49), bevor der von der braunschweigischen Obrigkeit verordnete 

Abbruch kurz nach dem dreiBigjahrigen Krieg der ehrwiirdigen 

Burg ein trauriges Ende setzte.

Diese Zusammenhange knapp, fafilich und doch eindringlich ge- 

schildert zu haben, ist das Verdienst des Autors, und man wird 

das kleine Buch zum Studium der Burg und auf Reisen mit Gewinn 

zur Hand nehmen. Denn — und das sei alien an der Burgenforschung 

Interessierten nachdrlicklich versichert — es ist noch heute ein un- 

gewohnliches Erlebnis, von der kultivierten, belebten Baderstadt 

zur rechten Zeit in die Stille der alten Kaiserburg aufzusteigen.

Dem Verfasser bleibt zu wiinschen, daB er sein grofies Ziel, die zu- 

sammenfassende Uberarbeitung seiner Harzburg-Aufsatze zu einer 

grofieren wissenschaftlichen Publikation, bald verwirklichen kann.

Dankwart Leistikow

Juliana Fabntius Dancu

Sachsische Kirchenburgen aus Siebenbiirgen

Sibiu/Hermannstadt, Rumdnien (Verlag Transilvania) 1981. Bild- 

mappe, Format 42 X 35 cm, mit 75 farbigen Bildtafeln und Be- 

gleitheft (ebenfalls Groflformat), 19 Seiten und Bibliographic.

Vor vier Jahren hat Juliana Fabritius Dancu auf der Marksburg 

uber 200 Aquarelle und Zeichnungen mit Gesamt- und Detailzeich- 

nungen der sachsischen Kirchenburgen in Siebenbiirgen ausgestellt. 

Das Interesse an dieser Ausstellung war iiberdurchschnittlich und 

hat neben der kiinstlerischen Qualitat der Bilder besonders dem 

Thema der Exponate gegolten.

Der wissenschaftlich wohlfundierte und im iiblichen Format sicher 

buchflillende Text der Mappe schildert in bemerkenswert anschau- 

licher Sprache das Werden der Bauernburgen in Siebenbiirgen und 

bringt damit zugleich einen interessanten Spezialbeitrag zur euro- 

piiischen Kunstgeschichte.

„Sachsen“ (saxones) haben danach die ungarischen Kanzlisten des 

dreizehnten Jahrhunderts verallgemeinernd die Einwanderer ge

nannt, die aus westrheinischen Gebieten — Flandern, Brabant —, 

der Rheinpfalz und Westfalen und nur zu einem geringen Prozent- 

satz auch aus Thiiringen, Bayern und Sachsen gekommen sind und 

im Karpatenbogen eine eigenstiindige Tradition begriindet haben, 

die heute, nach 800 Jahren, noch fortlebt.

Kirchenburgen und befestigte Friedhofe sind eine gesamteuropai- 

sche Erscheinung. Nirgendwo sind aber so komplexe Verteidigungs- 

systeme erstanden, wie in Siebenbiirgen. Um das Jahr 1600 gab 

es rund dreihundert Kirchenburgen der Siebenbiirger Sachsen und 

diese Zahl macht die militiirhistorisch bedeutsame Tatsache er- 

klarlich, dafi die Tiirken bei ihrem Sturm in Richtung Ofen (Bu

dapest) — 1529 — und Wien — 1683 — den siebenbiirgischen 

Wehrblock weitraumig umgangen und den Umweg liber Belgrad 

genommen haben.

Ausgeldst wurde der Bau von Wehrkirchen in Siebenbiirgen durch 

den Mongolensturm des Jahres 1241. Schliissig und verstandlich ist 

in dem Begleittext dargelegt, wie diese Entwicklung mit der Wehr- 

barmachung der Kirchtiirme begonnen und schliefilich in den prak- 

tisch uneinnehmbaren Bauernfestungen ihre hbchste, weil zweck- 

mafiigste, Vollendung erreicht hat.

Diese Arbeit macht vor allem deutlich, dafi die Bauernburgen so 

angelegt waren, daB in Belagerungszeiten das Leben fast in ge-
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wohnter Weise, wie beispielsweise der Schulunterricht, in diesen 

Festungen weitergehen konnte. Dabei bewiihrte sich besonders die 

Form der Gaden- oder Speicherkirchhofe, deren Starke in den 

mehrfachen Mauergiirteln lag, an deren Innenrand ringsum die 

Gaden oder Speicher mehrgeschossig angebaut waren.

Juliana Fabritius Dancu stellt auch heraus, daB die sachsischen 

Kirchenburgen im Karpatenbogen liber ihre Funktion als Schutz- 

bauten fur die jeweilige Gemeinde und Teil des regionalen Ver- 

teidigungssystems hinaus von strategischer Bedeutung fur das ge- 

samte Abendland gewesen sind. Das wehrhafte Siebenbiirgen war 

ein Schutzwall gegen die jahrhundertelange osmanische Bedrohung. 

Dem Text ist ein ausfiihrliches burgenkundliches Wbrterverzeichnis 

angeschlossen, das neben dem jeweilig zeichnerisch dargestellten 

Bauteil dessen pragnante Erklarung bringt, die auch dem Laien 

das Lesen und Verstehen dieser ausgezeichneten Arbeit fiber die 

Kirchenburgen Siebenbiirgens leicht macht.

Von unschatzbarem Wert ist die etwa 120 Titel umfassende Liste 

der Quellen und der einschlagigen Fachliteratur, die sich zwar 

notwendigerweise vorwiegend auf Siebenbiirgen bezieht, aber 

auch die wichtigsten Arbeiten liber Kirchenburgen in Osterreich, 

Franken usw. beriicksichtigt.

Die 75 grofiformatigen Bildtafeln geniigen alien Anspriichen, die 

man an moderne Reproduktionstechnik stellen kann. Sie vermit- 

teln, wie aussagestark und einfiihlsam Juliana Fabritius Dancu in 

vollendeter Aquarellkunst die Darstellungen von sachsischen Kir

chenburgen in Siebenbiirgen geschaffen hat.

Aufgabe dieses monumentalen Werkes ist es, die historische Lei- 

stung der Siebenbiirger Sachsen, die ihren sichtbaren Ausdruck in 

ihren Kirchenburgen gefunden hat, vor dem Vergessenwerden zu 

bewahren. Diese Dokumentation soil aber auch beitragen, die Er- 

haltung dieser Baudenkmaler zu sichern. Sie gehort in alle bffent- 

lichen Bibliotheken in den deutschsprachigen Landern. Der Re- 

zensent bittet daher alle Interessierten, ganz besonders die Sieben- 

biirger,vor allem aber auch die Burgenfreunde, durch Vorbestellung 

dieser ebenso wichtigen wie schonen Bildmappe mit hervorragen- 

dem Begleittext, deren Neuauflage zu sichern.

Vorbestellungen sind zu richten an: AHRTAL-VERLAG, 

5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Postfach 1130

Hans Kleiner

Gilnther T. Werner

Burgen, Schlosser und Ruinen im Bayerischen Wald

Regensburg (Verlag Friedrich Pustet), 127 Seiten, 1 Karte, 30 Fotos, 

davon 4 farbig, 7 alte Stiche, 5 Grundrisse und Schnitte, gebunden.

In der Buchreihe „Niederbayern — Land und Leute“ hat Fritz 

Markmliller diese Zusammenfassung der Burgen, Schlosser und 

Ruinen im Bayerischen Wald herausgegeben. Text und Illustration 

ermoglichen es, tiefer in deren Geschichte einzudringen. Besondere 

Absicht dieses gut ausgestatteten Buches ist es, den Burgenfreund 

zu animieren, diese mittelalterlichen Wehrbauten und herrschaft- 

lichen Domizile aufzusuchen. Die einzelnen Objekte sind durch- 

weg bereits anderweitig beschrieben, aber diese Arbeiten sind ver- 

streut und schwer zuganglich, so dafi dieses Buch mit seiner knap

pen Zusammenfassung begrliEt werden muE.

Vorangestellt ist diesem Buch ein Vorwort des Herausgebers, das 

den Zweck dieser Ausgabe erklart. Nach einem sechsseitigen ge- 

schichtlichen Uberblick, der sich nur auf das Wichtigste beschriinken 

muE, und einer gut gezeichneten Ubersichtskarte folgt die Beschrei- 

bung von mehr als flinfzig Burgen, Schlossern und Ruinen. Ge- 

gliedert ist diese Schilderung nach Verkehrswegen, FluElaufen und 

Landschaftsteilen. Beginnend mit dem Straubinger Land, fiihrt 

dieses Buch entlang der Donau, liber das Tai der Ilz, an den „Gol- 

denen Steig“ und schlieElich entlang der OstmarkstraEe.

Ein eigenes Kapitel ist den verschwundenen Burgen und Schlossern 

gewidmet. Unter kurzer Darstellung ihrer Geschichte werden mehr 

als zwanzig Burgstalle genannt.

Ein 36 Titel umfassendes Literaturverzeichnis und ein Ortsregister 

vervollstandigen das Buch, das mit seinen informative!! Texten 

und dem gut gewahlten Bildmaterial ein hilfreicher Flihrer zu den 

Burgen, Schlossern und Ruinen im Bayerischen Wald ist, die als 

Zeugen der bewegten und oft grausamen Geschichte dieses Berg- 

landes weit in das Land hinausschauen und ihrer Entdeckung 

harren.

Hans Kleiner

Wolfgang Stribrny

Der Weg der Hohenzollern

Lebensbilder aller Kurfiirsten, Konige und Kaiser aus dem 

Hause Brandenburg-PreuBen und der wichtigen iibrigen 

Hohenzollern

Band 7 der Schriftenreihe „Aus dem Deutschen Adelsarchiv" 

Limburg/Lahn (Verlag C. A. Stacke) 1981, 243 S., Abb., Karten.

Wahrend die Staufer-Ausstellung den Blick bewuEt auf Herr- 

schaftsbereich und Herrschergeschlecht richtete, versuchten die Or- 

ganisatoren der Preufien-Ausstellung, mit alien Mitteln von der 

Dynastie der Hohenzollern abzulenken, obgleich preufiische Ge

schichte nach dem Titel des beriihmten Werkes von Otto Hintze 

„Die Hohenzollern und ihr Werk“ bedeutet. Das auch im PreuEen- 

jahr vernachlassigte Thema Hohenzollern stellt Stribrny nun in 

den Mittelpunkt. „Der Weg der Hohenzollern" ist die unerlaEliche 

Erganzung und das Gegengewicht zum vielgedruckten Katalog 

der PreuEen-Ausstellung, in dem von alien Hohenzollern nur 

Prinz Louis Ferdinand als politischer Personlichkeit ein eigener 

Aufsatz gilt. Wahrend in dem Katalog Hunderte von Fehlern auf- 

treten, liegt uns hier von Professor Stribrny ein zuverliissiges 

Nachschlagewerk vor. Ohne die Trockenheit des Handbuches zeich- 

net Stribrny prlignant und anschaulich (unterstlitzt von 83 Abbil- 

dungen) die Lebensbilder aller wichtigen Hohenzollern bis zu dem 

Prinzen Louis Ferdinand, dem jetzigen Chef des Kaiser- und K6- 

nigshauses, und dem letzten regierenden SproE, dem Konig Michael 

von Rumanien, der auf Druck der Sowjets 1947 abdanken muEte, 

demselben Jahr, in dem der Alliierte Kontrollrat den Staat Preufien 

aufhob. Verstandlicherweise nehmen die Biographien der politisch 

bedeutendsten Hohenzollern den Hauptteil des Werkes ein: das 

Kapitel liber den GroEen Kurfiirsten, cine Darstellung, hinter der 

das vorbildliche mehrbandige Werk von Opgenoorth steht; der 

Abschnitt liber den ersten preuEischen Konig Friedrich L, der nach 

der kritischen Beurteilung Stribrnys „nur auf Gemalden eindrucks- 

voll“ ist; die Schilderung des Soldaten- und Beamtenkonigs Fried

rich Wilhelm L, einer sproden Personlichkeit, zu der es noch immer 

keine detaillierte Biographic gibt; das Kapitel uber Friedrich den 

GroEen, die „Verkorperung Preuflens wie niemand sonst", eine aus 

eigener intensiver Beschaftigung mit den Quellen geschiipfte Be- 

schreibung (siehe Stribrnys Buch zur Rufilandpolitik Friedrichs des 

GroEen); schlieElich die ebenso eigenstandige Darstellung Kaiser 

Wilhelms I. und Kaiser Wilhelms II. Hier geht es nicht um die 

Heroisierung von Dynasten im „wilhelminischen Stil“ im Sinne 

des Dictums „GroEe Manner machen die Geschichte", sondern um 

mit kritischem Engagement und dem Kenntnisstand unserer Zeit 

gestaltete Lebensbeschreibungen von Personlichkeiten, die einfach 

zu unserer mitteleuropaischen Geschichte gehoren. Stribrny sollte 

ermutigt werden, weiter gegen den Strom langweiliger Struktur- 

geschichtler zu schwimmen und zu schreiben.

Mit den Biographien zu Beginn des Buches kommen auch die mittel

alterlichen Ursprlinge der Hohenzollern zur Sprache: die Anfange 

in Schwaben und die Bedeutung der Burggrafen von Nlirnberg. 

Burgen spielen fur die schwabischen wie fur die frankischen Ho

henzollern als Herrschaftsmittelpunkte eine besondere Rolle. Dazu 

gehoren die Burg Hohenzollern, die nicht umsonst mehrfach zer- 

stort wurde (aus der ersten Burg sind noch drei Reliefplatten er- 

halten), das SchloE Sigmaringen, das seit 1535 im hohenzollernschen 

Besitz ist, die Niirnberger Burg, die Cadolzburg, der Hauptsitz der 

Burggrafen, und die Plassenburg ob Kulmbach, die die Burggrafen 

seit 1340 besaEen. Die den Umschlag schmlickende Burg Hohen

zollern hebt Stribrny besonders hervor, da sie heute „nicht nur 

Besitz eines auch im Mittelalter schon bedeutenden schwdbischen 

Geschlechtes" ist, „sondern ein Brenn- und Sammelpunkt deutscher 

und preuflischer Geschichte und Tradition."

An Schlossern sind beriicksichtigt und auch abgebildet das von den 

frankischen Hohenzollern errichtete SommerschloE Eremitage in 

Bayreuth und das ResidenzschloE Ansbach und das auf die preu

Eischen Hohenzollern verweisende Konigsberger SchloE, das Ber

liner SchloE, „das Hauptwerk des norddeutschen Barock", das 

Charlottenburger SchloE, das Jagdschlofi Grunewald (mit dem 

Altar von der Cadolzburg), das Potsdamer Stadtschlofi, das Neue 

Palais und SchloE Sanssouci. Sicher treten die Wehr- und Wohn- 

bauten hinter den Personlichkeiten zuriick; aber es wird doch deut- 

lich, wie sehr die Dynastie der Hohenzollern Deutschland auch 

baugeschichtlich beeinfluEt hat.

Dr. Enno Eimers
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