
mit der Linse bei der Burgenfotographie unter giinstigen 

Begleitumstanden ebensogut nebelverhangene Gralssehnsucht 

wiedergeben wie die Linie eines Steinmetzzeichens auf einem 

Quader nachzeichnen. Ordnet man jedoch der dokumenta- 

risch verstandenen Fotographie Stahlstiche und Lithogra- 

phien der Zeit aufkommender Rheinromantik, Kupferstiche 

aus Merians enzyklopadischer Abbildungsfabrik und ver- 

mutlich aus archivalischem Uberlieferungszusammenhang 

stammende fortifikatorische Plane zu, so mull die zugrunde- 

liegende Absicht erkennbar sein. Die Vielfalt solcher Ab- 

sichten liegt auf der Hand.

Obwohl hier keine Ausstellung liber eine einzelne Burg in 

ihrer Geschichte und baulichen Entwicklung in Rede steht, 

mull dock zunachst auf den Informationswert alterer Dar- 

stellungen jedweder Art und Entstehungsabsicht fur den 

Zustand der Baulichkeiten hingewiesen werden, ohne dal? 

hier das MaR von Wirklichkeitstreue zu diskutieren ist. 

Solchen Stricken an die Seite gestellte, vom selben Standort 

aufgenommene Fotographien konnen dabei einen erheb- 

lichen Erkenntniswert beisteuern. Nicht zuletzt vermag eine 

solche Presentation auch notigen denkmalpflegerischen Mafi- 

nahmen visuelle Argumentationshilfe zu geben. Dies diirfte 

in der Regel nur einen willkommenen Nebenzweck erfiillen, 

der sich auch einer anderen Konzeption einfiigen diirfte. 

Die in der Ausstellung praktizierte (am Schaubild ablesbare) 

laRt sich eine Mischung von herrschaftlichen (z. B. Leininger 

Burgen), ortlich gruppierten (Dahner Burgen), raumlich 

gruppierten (Burgen im Donnersberggebiet) oder topogra- 

phisch-systematisch begriffenen (Burgen im Umkreis des 

Trifels) oder typologisch aufgefaRten (Wasgauburgen — i. e. 

Felsenburgen) angelegen sein, womit die Mehrzahl der 

denkbaren Kategorien zusammengeflossen sein diirfte. Zu 

beachten ist dabei die Tendenz, Gesichtspunkte historischer 

Bedeutung (Burgen um die Kaiserpfalz Lantern und das 

Konigsland), die doch wohl eher Ergebnischarakter haben, 

von vornherein einzubringen.

Unter den konzeptionellen Optionen drangt sich als erste 

die burgenkundlich-typologische auf. Die Fiille der Typen, 

die in der Pfalz bekanntlich alle vertreten sind, sieht man 

einmal von (noch aufrechtstehenden) Tiefburgen und Was- 

serburgen ab — bezeichnenderweise fehlt die Oberrhein- 

ebene sowohl materiell als auch im Schaubild —, laRt sich 

einmal fortifikatorisch begreifen (Hohenburg, Abschnitts- 

burg), sodann funktional-gesamthaft (Adelsburg, landes- 

fiirstliche Burg, Konigspfalz) und drittens gegebenenfalls 

auch genetisch, indem sowohl die Eigentiimlichkeiten als 

auch die Gemeinsamkeit mit Vorbildbauten herausgearbeitet 

werden. Dieses typologische Grundraster kann fruchtbar 

gemacht werden fiir weiterfiihrende Erhebungen liber regio

nale und chronologische Verteilung bzw. Dichte.

Spatestens an dieser Stelle riickt das Problem der Zugrunde- 

legung jetztzeitlicher Raumbegriffe ins Blickfeld — nicht 

zufallig greift die Ausstellung auch auf einige Burgen jen- 

seits der franzosischen Grenze iiber. VerwaltungsmaRig stellt 

die Pfalz gegenwartig eine Summe von Landkreisen und 

kreisfreien Stadten dar, die rechtlich nur noch die gemein- 

same Zugehorigkeit zum Bezirksverband — er ist Trager 

der Pfalzgalerie — zusammenhalt; dasjenige, was ihre Be- 

wohner sich als Pfalzer fiihlen laRt (wobei auch die Burgen 

emotional eine groRe Rolle spielen), taugt jedoch nicht zum 

Regionalkriterium fiir eine Burgenausstellung, die sich in 

diesem besonderen Fall noch mit der Mehrdeutigkeit des 

,Pfalz‘-Begriffs (Pfalzgrafschaft bei Rhein) als Territorial- 

macht, (Konigspfalz) als Burgentyp und Pfalz(grafenstein 

bei Kaub) als einzelne Burg auseinanderzusetzen hatte.

Die Darbietung der Burgentypologie diirfte sich vornehmlich 

auf Abbildungen, Risse und Schemata stiitzen, wobei es 

gerade der verstehenden Betrachtung einer Burgenfotogra

phie sehr niitzen wiirde, auf beigegebenen Grundrissen die 

Blickrichtung des Fotographen einzubringen.

Zur Vorfiihrung des Gesamtphanomens ,Burg‘, das darzu- 

stellen eine auf Zweck und Funktion gerichtete Konzeption 

sich bemiihen miiRte, bedarf es dariiber hinaus der Presen

tation von Objekten und Archivalien (oder guter Abbil

dungen von ihnen). Die Vielfalt der Zwecke bedingt auch 

Vielfalt der Moglichkeiten: Bodenfunde aller Art, zeitgenos- 

sische Darstellungen von Tatigkeiten auf der Burg, Urkun- 

den als Vertrage iiber oder wegen einer Burg, insbesondere 

Burgfriedensvertrage und Burglehensbriefe, der schriftliche 

Niederschlag von Verwaltungs- und wirtschaftlicher Tatig- 

keit; bis hin zur Flora des Burggartens laRt sich das tagliche 

Leben gegenstandlich anschaulich machen.

Von der Lage der historischen Forschung diirfte es weit- 

gehend abhangen, ob man im Schaubild die Funktionalitat 

in ihren Schwankungen dokumentieren bzw. erst begreif- 

lich machen kann. Hierher gehoren Itinerarbeobachtungen 

mit Beurkundungsnennungen ebenso wie die Darstellung 

der Interdependenz von militarischer Bedrohung und forti- 

fikatorischer Verstarkung (u. a. das Problem der Begriin- 

dung des nie-erobert-Werdens), ferner das Umfeld von 

Verwaltung in kleinerem oder grbfierem Rahmen, darin 

eingeschlossen zutreffendenfalls auch die Gerichtstatigkeit, 

Religion, Versorgung mit Lebensmitteln und mit Bedarfs- 

gegenstanden als Implikationen von Wohnen bzw. Resi- 

dieren, schlieRlich auch die Burg als eigenstandige Rechts- 

sphare dank detaillierter vertraglicher Regelung. Hier sei 

nur die Frage eingeflochten von an Burgen angeschlossenen 

Siedlungen, namlich vom Wirtschaftshof bis hin zu Burg- 

mannensiedlungen, ein ,Tal‘ oder eine Stadt mit graduell 

unterschiedlicher Privilegierung.

Als weitere Konzeption laRt sich schlieRlich denken, das 

Mittel der Abbildung zum Thema zu erheben und zu fragen, 

wie und warum Burgen in der Kunst im weiteren Sinne 

dargestellt wurden. In diesem weiteren Feld lassen sich 

Teilbereiche denken, z. B. die idealisierenden Abbildungen 

des Mittelalters, die positivistisch auffafibaren der neuzeit- 

lichen Topographien oder die Stahlstichproduktion des 19. 

Jahrhunderts hinsichtlich ihrer Menge, ihrer Auffassung, 

ihrer stilistischen Tendenz, ihrer Wiedergabetreue und ihrer 

Wirkung auf das Publikum damals wie heute. Gerade dieser 

letztere Aspekt drangt sich am Ort der Ausstellung, einer 

Kunstgalerie, geradezu auf. Selbstverstandlich konnte auch 

eine Fotoausstellung die Moglichkeiten dieser Reproduk- 

tionstechnik bewuRt machen.

Will man ein Publikum belehrend unterhalten, laRt sich aus 

alledem eine gehdrige Anstrengung folgern. Die Burg als 

eine Besonderheit hoher entwickelter Kulturen hat diese 

wohl nicht nur um ihrer selbst willen verdient. SchlieRlich 

gehort es zu ihrer vornehmsten Zweckbestimmung, sich nicht 

im Handstreich nehmen zu lassen.

Dr. Volker Rodel, Speyer

Bernd-Arwed Richter/K. Delbert

WETTEROFEN AUF BURG BERWARTSTEIN

Wenn man eine Burg besichtigt, hort man oft, dafi die Teu- 

fung des Brunnens sehr schwierig gewesen sei. Das Kohlen- 

dioxid in der Ausatmungsluft der Brunnenbauer gestattete 

diesen kein liingeres Arbeiten.

Wahrend die allgemeine Luft nur 0,03 °/o Kohlendioxid 

enthalt, ist in der Ausatmungsluft 4% dieses farblosen, ge- 

ruchlosen und an sich ungiftigen Gases enthalten. Da es 

schwerer als Luft ist, verdrangt es den darin enthaltenen 

Sauerstoff und sammelt sich an den tiefsten Stellen an. Ein 

Beispiel dafiir ist die „Hundegrotte“ bei Neapel, die Hunde
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totet, wahrend Menschen unbeschadet hindurchlaufen kon- 

nen. Die Erklarung dieses Phanomens liegt darin, daft sich 

in einer Senke Kohlendioxid angesammelt hat, worin 

Hunde durch Sauerstoffmangel ersticken, wahrend aufrecht- 

gehende Menschen liber diesen Bereich hinwegragen.

Beim Einstieg in Brunnen und Kanalschachte besteht also 

immer Erstickungsgefahr.

Brunnen oder Zisternen waren fur Burgen lebenswichtig, 

denn ohne Wasser kann der Mensch nur wenige Tage iiber- 

leben. Auf Hohenburgen und Hangfelsenbauten waren Zi

sternen die einzigen Wasserreservoire zur Versorgung der 

Bewohner mit Quell- oder Regenwasser wahrend einer 

Belagerung. Tiefer gelegene Burgen oder Festungen be- 

safien Brunnen, die bis in die wasserfiihrenden Schichten 

hinunterfiihrten. Sie lagen im Inneren der Anlage, damit 

sie nicht vom Feind vergiftet werden konnten. (Uber die 

Verbesserung der Wasserqualitat in Zisternen siehe „Burgen 

und Schlosser" 1970/1 von Walter Hartung).

Auf der Festung Konigstein in Sachsen existiert ein 214 m 

tiefer Brunnen. Durch einen Seitenstollen vom naheliegen- 

den Hang aus hat man hier die Sauerstoffversorgung der 

Brunnenbauer gesichert (siehe „Kleine Burgen- und Hohlen- 

vermessungskunde" v. B. A. Richter, S. 70—71).

Im mittelalterlichen Bergbau hatte man bereits Methoden 

entwickelt, um die „schweren, erstickenden Wetter" aus 

Schachten zu entfernen. Man verwendete Windrader oder 

versuchte, das Gas in nassen Ledersacken hochzufordern. 

Aufierdem gab es Wetterbfen, die durch ihren Sog das 

schwere Gas hochrissen. In „Meyers Lexikon" von 1885 

wird ihre Wirkungsweise folgen dermaften beschrieben: 

„Wetterofen erbaut man uber Tage neben dem Schacht, 

aus welchem ein besonderer Kanal zum Ofen fiihrt, welcher

die Wetter aus dem Schacht zieht; zur Belebung des Zugs 

baut man uber dem Ofen wohl noch einen Turm. Die Ofen 

sind gemauert, mit Gewolben und meist sehr groften Rost- 

flachen versehen. Indem sie eine stark erhitzte Luftsaule 

schaffen, erzeugen sie einen lebhaften Zug in dem Schacht." 

Daft auch Brunnenbauer liber solche Kenntnisse verfiigt 

haben miissen, soli der folgende Beitrag zeigen.

Die Burg Berwartstein in Rheinland/Pfalz besitzt einen 

Brunnen, der nach der Angabe des Besitzers 104 m tief ist. 

Bei einem Besuch der Deutschen Burgenvereinigung aus An- 

laft der Burgentagung 1982 wurde hinter einer Mauer ver- 

steckt der Kamin gefunden, der zur Losung des Problems 

der Sauerstoffversorgung der Brunnenbauer diente. Da ein 

solcher „Wetterofen" wohl erstmals auf einer Burg nach- 

gewiesen werden konnte, sollen Bau und Funktion erlautert 

werden.

Auf Burg Berwartstein sind fast alle Ofenkonturen, Bal- 

kenlbcher und der Verlauf der Holzverschalung erkennbar. 

Die Brunnenrohre teilte man in einen Fbrdertrum und einen 

Wettertrum, wobei man wohl Bretterverschalungen be- 

nutzte, welche man luftdicht machte. Diese Bretterwand 

wurde unten auf der Brunnensohle stets verlangert.

Die Rekonstruktionszeichnungen verdeutlichen die Funktion 

eines solchen Ofens. Der dariiber verlaufende Kamin (siehe 

nebenstehendes Bild) ist heute zu einem Kabelkanal fiir 

elektrischen Strom umfunktioniert.

Burg Berwartstein besitzt damit eine weitere Attraktion. 

Vielleicht wird man auch auf anderen Burgen mit tieferen 

Brunnen oder Zisternen solche Einrichtungen fiir die Be- 

wetterung finden und die Kenntnisse unserer mittelalter

lichen Vorfahren bewundern.

B.-A. Richter/K. Deibert, Volklingen
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