
Abb. 1. Oberburg in Manderscheid!

Udo Liessem

RANDBEMERKUNGEN ZU POLYGONALEN BERGFRIEDEN AM MITTELRHEIN, 

BEI BESONDERER BERUCKSICHTIGUNG VON FUNFECKTURMEN

Burg Grenzau (Hohr-Grenzhausen, Ortsteil Grenzau; Unter- 

westerwaldkreis) verfiigt uber einen dreieckigen Bergfried, 

der an der Angriffsseite plaziert, keilformig vorspringt 

und den Halsgraben und die ihn iiberwindende Zugbriicke 

deckt. Entfernte Parallelen bieten Beaucaire in der Pro

vence, hier ins 13. Jahrhundert datierend, oder Rauheneck 

nahe Baden bei Wien, eine staufische Griindung, und eben- 

falls in Osterreich: Schallegg und Waldstein1). Weitere drei- 

eckige Bergfriede besitzen die Burgen Klingenstein bei Salla 

(15. Jh.), Strechau in der Steiermark105) und Haldenstein in 

Graubiinden (12. Jh.)100).

Spiegel setzt den Turm ins 13. Jahrhundert, sogar, was die 

unteren Partien betrifft, in die Jahre vor 12132); Born

heim datiert ihn in die erste Halfte des 14. Jahrhunderts3), 

auch Dehio erkennt in ihm ein Bauwerk dieses Jahrhun

derts4), ohne naher einzuschranken. Bleyl dagegen schliefit 

sich Spiegel an5), wahrend bereits von Cohausen 1898 sehr 

vorsichtig andeutete, dafi der Turm erst 1346 erwahnt wor- 

den sei6). Der Verfasser sieht wie Bornheim, Dehio und 

von Cohausen den Turm als einen gotischen an, wie iiber- 

haupt die gesamte Anlage, insbesondere die Torpartie mit 

dem nordostlichen Flankierungsturm und der aus dem 

Halsgraben heraus entwickelte, aus dem Felsen geschlagene 

Zwinger gotisch in ihrem ganzen Formempfinden 1st und 

nicht weit vor der Mitte des 14. Jahrhunderts angesetzt 

werden darf.

Dieses Schwanken in der Datierung, das haufig mehrere 

Jahrzehnte, bisweilen, wie bei der Burg Grenzau sogar mehr 

als ein Jahrhundert betragt, ist typisch fur die rheinischen 

Burgen (bzw. deren Bergfriede); zu gerne wird noch das 

Jahr der ersten Erwahnung einer Burganlage gleichgesetzt 

mit dem Zeitraum der Errichtung des gegenwartigen Baube- 

standes. Das Dilemma der divergierenden Datierungen be- 

weist, dafi die rheinische Bau- und Kunstgeschichte noch sehr 

weit von einer genauen zeitlichen Bestimmbarkeit und Ein- 

ordnung der Burgen und ihrer einzelnen Bauteile entfernt 

ist. Das sakrale Architekturschaffen, ja selbst die stadtischen 

Profanbauten sind besser und tiefer erforscht als die die 

Landschaft dominierenden Burgen. Um so erfreulicher er- 

scheint es, dafi immer mehr Hochschulen dazu iibergehen, 

sich verstarkt mit dem Komplex Burg zu beschaftigen und 

dafi die Zahl der Dissertationen, Magister- und Examens- 

arbeiten, die sich mit dem Phanomen Burg oder einem Teil- 

bereich davon befassen, standig zunimmt.

Das Grundsatzliche zu den (polygonalen) Bergfrieden am 

Mittelrhein ist bereits 1860 von August von Cohausen ge- 

sagt worden in seinem richtungsweisenden Aufsatz: „Die 

Bergfriede, besonders rheinischer Burgen. Ein Beitrag zur 

Kenntniss der mittelalterlichen Befestigungs- und Bau- 

kunst."7) — Hundert Jahre spater referierte Werner Born

heim gen. Schilling das gleiche Thema ein zweites Mai in 

einem Werk, das wiederum richtungweisend war: „Rhei- 

nische Hbhenburgen" (1964). Den Bergfrieden widmete er 

vier Kapitel8). Wenn auch das Gebiet der polygonalen Berg

friede somit bereits abgesteckt wurde, konnen doch noch 

eine Reihe von Facetten beigebracht werden, und zu den 

Datierungen einzelner Tiirme sind Veranderungen nachzu- 

tragen.

„Die Lande am Rhein iiberbieten alle anderen Burgenland- 

schaften an Mannigfaltigkeit der Bergfriedformen. Dies gilt 

besonders fur die grundrifimafiige Einfallslust."9) — Fol- 

gend werden solche Bergfriede behandelt, die iiber einen 

polygonalen Grundrifi verfiigen, rechteckige und quadratische 

Grundrisse sind ausgenommen, es sei denn, sie sind dutch 

eine aggressive Ubereckstellung besonders hervorgehoben.

Wahrend der leicht aus dem Quadrat verschobene Bergfried 

der Burg in Diez, der urspriinglich freistand, noch ins 11. 

Jahrhundert zu datieren ist10), wird der rhombenformige
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Abb. 2. Burg Runkel an der Lahn

Turm auf der Oberburg in Manderscheid in die Jahre um 

1166 gesetzt11). Der Erbauer dieser zwei ausgepragte Spitzen 

zeigenden Turmanlage war der Trierer Erzbischof Hillin 

von Falmange (1152—1169). Der fiinf Stock hohe Berg- 

fried, er hatte Balkendecken, die auf den Mauerruckspriingen 

lagen, hat urspriinglich frei im Burghof gestanden. Die ag

gressive Grundhaltung, die diesem Bauwerk innewohnt, ver- 

kbrpert dutch die betonte Rhombengestalt, scheint der Erz

bischof geliebt zu haben, denn die starkste Burg, die er 

errichtet bzw. ausgebaut hat, Ehrenbreitstein, zeigt ebenfalls 

ahnliche Haltung mit ihrem fiinfeckigen Bergfried, der seine 

Spitze dem Feind zuwandte. Dieser Turm stand direkt hin- 

ter der Ringmauer, die wohl hier schildmauerartig ausge

baut gewesen war (s. u.).

Eine Sonderform, gewissermafien polygonale Unentschieden- 

heit, bietet der im Grundrifi biigeleisenfbrmige Bergfried 

von Runkel an der Lahn, der um die Mitte des 12. Jahr- 

hunderts errichtet worden sein wird12) und der im Inneren 

in halber Hohe ein Tonnen- und oben ein Kreuzgratgewolbe 

zeigt; die Doppelgeschosse waren dutch je eine Balkenlage 

unterteilt. In der Mauerstarke liegen Treppen. Backes da- 

tiert diesen Turm in die erste Halfte des 13. Jahrhunderts13). 

Der zweite Runkeler Polygonalturm, ein Fiinfeckturm, bei 

dem einem Quadrat eine stumpfe, dem Feind zugewandte 

Spitze vorgemauert ist, hat einen Innenraum, der dem au- 

fieren Fiinfeck folgt. Die stark an Nassau erinnernde Ge- 

samtform, sowie die auf Rundbogen vorgekragte Wehrplatte 

und zwei spitzbogige Tonnengewolbe, lassen den von Luth- 

mer vorgeschlagenen Zeitansatz — nach 1288 — richtig 

erscheinen14). Die oberen Partien entstanden sogar wohl erst 

im folgenden Jahrhundert.

Zu den unentschiedenen Tiirmen muls auch der sog. Kaiser- 

Heinrich-Turm auf der Marksburg gerechnet werden, ein 

unregelmafiiges hexagonales Bauwerk, das ins erste Viertel 

des 13. Jahrhunderts gesetzt wird, wobei man jedoch nicht 

die dort angebrachten Kopfkonsolen der Kapelle heranzie- 

hen darf, da sie spater (wahrscheinlich im 15. Jh.) hierhin 

versetzt worden sind. Sie stammen entweder aus dem ro- 

manischen Palas oder aus der urspriinglichen Burgkapelle, 

die abgerissen werden mufite, als der gotische Saalbau ihre 

Stelle einnahm15).

In diese Gruppe gehbrt auch Burg Hohenstein, mit unregel- 

mafiig sechseckigem, die Schildmauer flankierendem Berg

fried, der recht aggressiv eine scharfe Spitze dem Feind zu- 

wendet, nach Kunze „sicher vor 1222, vielleicht vor 1190 

errichtet"16), nach Dehio (Backes), dem hier zu folgen 

ist, erst gegen Mitte des 14. Jahrhunderts17). Die Lage, die 

Aggressivitat und der Oberbau mit Bogenfries und Ecktiirm- 

chen sprechen dafiir. Auch der zweite, kleinere, die Schild

mauer flankierende Fiinfeckturm stammt aus derselben 

Epoche. Bornheim, der sich zeitlich nicht festlegt, sieht beide 

Tiirme als nachstaufisch an18).

Eine Gruppe von Tiirmen fallt besonders auf. Sie sind zwar 

quadratisch im Grundrifi, ihre Stellung ist aber dergestalt, 

dafi sie dem Entgegenkommenden oder dem Eintretenden 

nicht eine Seite zuwenden, sondern viel eher eine Kante, sie 

sind also gewissermafien iibereckgestellt worden. Doch sollte 

in dieser Stellung, die dem Feind keine Breitseite zum Be- 

schufi bietet, Wurfgeschosse prallen so besser ab, nicht nur 

ein fortifikatorisches Element gesehen werden, sondern auch 

ein asthetisches und endlich ist auch eine gewisse Geistes- 

haltung dahinter zu vermuten, denn alien diesen Tiirmen 

haftet eine aggressive Attitude an19)!

Der Bergfried von Burg Rheineck (Bad Breisig, Ortsteil 

Rheineck; Kr. Ahrweiler) ist mit einer Seitenlange von 12,30 

X 12,60 m dicht hinter die hier Schildmauercharakter auf- 

weisende Ringmauer gesetzt worden, ohne sie jedoch zu 

beriihren. Der iibereckgestellte Turm weist neben dem Erd- 

geschofi noch zwei Obergeschosse auf. Im Winkel zwischen 

Nord- und Siidostmauer liegt in der Mauerstarke eine Wen- 

deltreppe.

Das Untergeschofi sollte mit einem vierstrahligen Rippen- 

gewolbe geschlossen werden, es sind jedoch lediglich die 

Rippenanfanger ausgefiihrt worden; erst 1832 wurde ein 

massives Kuppelgewolbe durch Johann Claudius von Las- 

saulx eingebracht. Einer Balkendecke folgt dann ein ein- 

faches Kreuzgratgewolbe, das die (erneuerte) Wehrplatte 

tragt. — Im ersten Obergeschofi ist eine vermauerte Abort- 

anlage. Den Turm konnte man durch zwei rundbogige Off- 

nungen im ersten Hochgeschofi betreten, von denen die eine 

in den benachbarten (abgebrochenen) Palas fiihrte, die an- 

dere mittels Leiter vom Hof aus zu erreichen war.

Der Bergfried zeigt im unteren Teil gewaltige, rohe Buk- 

kelquader, sonst Bruchsteinmauerwerk mit Tuffziegelaus- 

gleichlagen, die Kanten sind hbher hinauf verquadert, jedoch 

nur die Siidkante ist bis zur Wehrplatte hiermit ausgestat-
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Abb. 5. Koberner Niederburg iiber 

der Mosel

ner eine Schachttoilette, wie Rheineck und Sayn, mit diesen 

gemein ist auch der hochliegende rundbogige Eingang. Die 

einfachen Lichtschlitze gleichen denen von Rheineck. Die 

Zinnen stammen aus dem vergangenen Jahrhundert. Die 

Niederburg ist um 1195 gebaut worden24).

Obwohl sie eine der glanzvollsten Burgen des Rheinlandes 

darstellt, ist die Oberweseler Schonburg noch ganzlich un- 

bearbeitet. Ihr iilterer, nordlich gelegener Bergfried, ur- 

spriinglich fiinfeckig, dann siebeneckig, konnte noch ins 12. 

Jahrhundert reichen25). — Mit fiinf Seiten des Achteckes 

weist der Bergfried von Burg Geroldstein im Wispertal 

(Dickschied-Geroldstein; Untertaunuskreis) sieben Flachen 

auf; im Innern ist er rund. Der Turm wird einhellig ins 

14. Jahrhundert gesetzt20).

Abb. 6. Martinsburg in Oberlahnstein

Urspriinglich quadratisch wurde der Bergfried der Burg in 

Cochem an der Mosel unter Erzbischof Balduin von Trier 

(1307—1354) in der unteren Halfte ungleich stumpfwinklig, 

achteckig ummauert27). Auch zu dieser Burg fehlt eine um- 

fassende Monographie.

Wie der Turm in Cochem hatte auch der Bergfried der 

Oberlahnsteiner Martinsburg, eine am Rheinufer gelegene 

Wasserburg (Lahnstein, Ortsteil Oberlahnstein; Rhein-Lahn- 

Kreis), urspriinglich eine andere Grundrifigestalt, und zwar 

war der Turm rund, wurde jedoch nie vollendet (oder bis 

auf einen Stumpf abgebrochen) und als grofiartiger sechs- 

eckiger, sechsgeschossiger Turm hochgefiihrt! Alle Geschosse 

sind gewolbt. Dem Turmschaft sind ein Treppenturm und 

ein Toilettenturm vorgelegt. Vorziiglich ist ein zierlicher, 

reich profilierter Karnin. Die Wehrplatte kragt auf einem 

reichen, nasenbesetzten Spitzbogenfries vor. An den Zinnen- 

schmalseiten liegen Wappendarstellungen, die ein Nassauer 

Wappen zeigen, das dem Mainzer Erzbischof Johann II. 

Graf von Nassau (1397—1419) zuzuschreiben ist, in dessen 

Regierungsjahre der Turm auch datiert werden mufi28). — 

Wie Bornheim iiberzeugend dargelegt hat, zeigten die Main

zer. Erzbischofe eine Vorliebe fiir sechs- und mehreckige 

Tiirme29).

Bei weitem am haufigsten sind die fiinfeckigen Bergfriede, 

bei denen eine ahnliche Baugesinnung festzustellen ist, wie 

bei den iibereckgesetzten, aggressiven, quadratischen Berg- 

frieden von Rheineck und Sayn. Die Fiinfecktiirme sind 

ihrerseits zu unterteilen in solche, die aus einem quadra

tischen Kern mit vorgelegter massiver Spitze bestehen und 

solchen, bei denen auch der innere Raum fiinfeckig ist. Auch 

Zwischenformen sind bekannt, bei denen der Turm (ohne 

massive Spitze) trapezformigen GrundriE aufzeigt (vergl. 

Niederburg in Kobern); Bernstein (bald nach 1200, erwei- 

tert 1227) und Ortenberg (um 1262/65), beide im ElsaE, 

sind aufzufiihren30).

Der alteste dieser Bergfriede ist der unter dem Trierer Erz

bischof Hillin von Falmange (1152—1169) errichtete enorme 

Turm auf dem Ehrenbreitstein gegeniiber von Koblenz31). 

Das Bauwerk erhob sich unmittelbar hinter der Ringmauer 

(vgl. Rheineck) und wandte dem Feind die Spitze zu. Lei- 

der gibt es kein vertrauenswiirdiges Abbild des Turmes, 

obwohl er erst durch die Franzosen 1801 gesprengt worden
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1st. Der immer wieder zitierte Merianstich von Ehrenbreit- 

stein ist entschieden abzulehnen, da Merian Koblenz und 

Ehrenbreitstein wohl nie gesehen hat, jedenfalls sind seine 

diesbeziiglichen Stiche total falsch. Nach der Grundrifi- 

zeichnung des Festungsingenieurs Basserode aus dem Jahre 

1718, der zuverlassigsten Quelle, war der Turm sehr breit: 

Einem Querrechteck lag die nicht massive Spitze vor, die 

etwas mehr als 45 Grad gemessen hatte. Allerdings ist nicht 

auszuschliefien, dafi Basserode den Turm erst recht weit 

oben geschnitten hat, so dafi — was bei den friihen Tiirmen 

wahrscheinlicher ist — die unteren Geschosse durchaus mit 

massiver Spitze versehcn gewesen waren (vergl. Liitzelburg 

a. d. Zorn/Elsafi, erw. 1173/7932)). — Der Ehrenbreitsteiner 

Bergfried wird alle Funfecktiirme im Rheinland beeinflufit 

haben und er ist deswegen, auch wenn seine genaue Gestalt 

nicht bekannt ist, von zentraler Bedeutung.

Fiinfeckbergfriede sind nicht nur am Mittelrhein vertreten, 

wenn auch dort am haufigsten, sondern sie finden sich uber 

das gesamte (siidliche) Reichsgebiet verstreut. In grofier 

Dichte kommen sie im Elsafi vor33): Liitzelburg a. d. Zorn 

(1173/79), Ringelstein (2. H. 12. Jh. bis vor 1200), Girsberg 

(spates 12., friihes 13. Jh.), Liitzelstein (1215—30), Bern

stein (bald nach 1200, erweitert 1227), Herrenstein (vor 

1224), Schrankenfels (kurz vor 1241), Birkenfels (um 1260/ 

62), Ortenberg (um 1262/65), Wasigenstein (vor 1270), Alt- 

Windstein (13./14. Jh.); Wineck b. Daubach (2. H. 13./ 

14. Jh.; hierbei handelt es sich um einen Schalenturm). — 

Auch die iibereckgestellten Bergfriede finden sich im Elsafi34). 

Es reichen hier zwei mark ante Beispiele: St. Ulrich (noch 

vor 1200), Landsberg (um 1200).

Die klassische Zeit der Fiinfeckbergfriede nimmt im Elsafi 

die hundert Jahre zwischen etwa 1170 (Liitzelburg) und 

1270 (Wasigenstein) ein, am Mittelrheingebiet miissen noch 

einmal hundert Jahre hinzugerechnet werden, wie noch zu 

zeigen ist.

Einige Funfecktiirme kann auch die Pfalz aufweisen. Im 

Gebiet um Kaiserslautern liegt Hohenecken, wo der Berg

fried, der im Grundrifi stark an Ehrenbreitstein erinnert, 

mit seiner Spitze in die Schildmauer eingreift (vgl. Lahneck), 

er wird kaum vor 1200 entstanden sein35). — Im gleichen 

Gebiet befindet sich Beilstein (Stadt Kaiserslautern), deren 

namengebender Bergfried, um 1234 entstanden, mit seiner

Abb. 7. Ortenberg, Elsafi

Spitze eine Quermauer beriihrt36). — Endlich ist in diesem 

Territorium noch Altwolfstein zu nennen (Kreis Kusel; 

noch 2. H. 12. Jh.37)). — Einen fiinfeckigen Bergfried mit in 

die Schildmauer vorstofiender Spitze kann auch Schlofieck 

(Stadt Bad Diirkheim) vorweisen; er datiert ins friihe 13. 

Jahrhundert38).

Bis auf Altwolfstein haben die iibrigen Bergfriede Buckel- 

quadern. Ausnahmeerscheinungen bilden die fiinfeckigen

Abb. 8. Wasigenstein, Elsafi
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Abb. 9. Hocheppan in Siidtirol

Bergfriede in Hessen: Bei Burg Weifienstein (Wehrda, Stadt 

Marburg), 1284 zerstbrt, ist einem querrechteckigen Turm 

in einer spateren Bauphase eine gleichschenklige Spitze zur 

Feindseite vorgelegt worden39). — Der Turm der Boyne- 

burg (Wichmannshausen, Krs. Eschwege) wird von Backes 

ins 14. Jahrhundert gesetzt40), wahrend Bornheim ihn ins 

12. datiert41); grbfiere Schwankungen sind kaum denkbar! 

In Wiirttemberg hat Burg (Hohen-) Beilstein, also auch hier 

wieder eine Benennung nach der auffalligen Turmform, 

einen fiinfeckigen Bergfried, der um 1225 errichtet worden 

sein wird42). — Der fiinfeckige, bewohnbare Turm in Strafi- 

berg, gelegen in Hohenzollern, urspriinglich vier Geschosse 

zahlend, ist ebenfalls staufisch43).

„Der fiinfeckige Turm der Niirnberger Burg, haufig eben

falls fiir das 11. Jahrhundert in Anspruch genommen, ent

stand zweifellos nicht vor dem letzten Viertel des 12. Jahr- 

hunderts“44). Der Turm ist unregelmaftig.

Eine interessante Anlage ist die Winzenburg bei Winzen

burg (Kr. Hildesheim). Hier steht ein (noch) 10 m hoher 

fiinfeckiger Turm (Mauerstarke 3 m (!)) unmittelbar hinter 

dem Halsgraben im Zuge der spitzovalen Ringmauer, de- 

ren Spitze er einnimmt. Der gewaltige Turm soil um 1130— 

50 errichtet worden sein, ware damit der friiheste, lage also 

vor dem Ehrenbreitstein. Es scheint jedoch priifenswert, ob 

dieser Bau nicht nach 1152, als der Bischof von Hildesheim 

wieder in den Besitz der Burg kam und diese ausbaute, ent- 

standen sein kann45).

In Tecklenburg hatte die dortige, 1184 erstmals erwahnte 

Burg einen im Bering freistehenden grofien Fiinfeckturm, 

quadratisch mit scharfer Spitze, der als romanisch anzusehen 

ist, er kbnnte unter Simon Graf zu Tecklenburg (1158 — 

1202) errichtet worden sein. Der Turm ragte in den Graben, 

der Vor- und Hauptburg trennt, hinein46).

Auch in den ehemals an der Grenze des deutschen Reiches 

gelegenen Gebieten von Niederbsterreich und im benachbar- 

ten Oberbsterreich ist eine Konzentration von Fiinfeckberg- 

frieden festzustellen. In Niederbsterreich sind die Tiirme 

der Burgen Arbesbach, Rapottenstein47) und Rastenberg48) 

zu nennen, die dem spaten 12. Jahrhundert angehbren, fer

ner Schauenstein107) und Thernberg (12. Jh.)108); Dobra aus 

der Mitte des 12. Jahrhunderts ist nur im unteren Teil fiinf- 

eckig109). Freienstein diirfte wohl nach 1250 errichtet wor

den sein110). Dem quadratischen Bergfried von Weitenegg 

(12. Jh.) ist nachtraglich im unteren Bereich ein massives 

Dreieck vorgelegt worden111); als im Grunde quadratischer 

Turm bleibt er daher aufierhalb der Betrachtung. Romanisch 

ist auch der Bergfried von Raabs112).

Auch Oberbsterreich kennt derartige Bergfriede: „Vermut- 

lich noch in der zweiten Halfte des 13. Jh. kommt der Keil- 

turm (Fiinfeckturm) zu uns. Beispielsweise Ruttenstein. Im 

vierzehnten Jahrhundert Schausberg und Neuhaus"49). 

Schausberg verfiigt sogar uber zwei Fiinfeckbergfriede! — 

Lockenhaus im Burgenland (um 1200) hat einen Turm mit 

flacher Spitze50). Ebenfalls romanisch ist der Bergfried von 

Finstergriin in Salzburg113). — In Karnten sind „Pragrad 

(12. Jh.) und die Wehrturmseite von Maria Loretto"51) zu 

nennen, in Bbhmen Zwikow52) an der Moldau und Stern

berg.

In der Schweiz ist der fiinfeckige Donjon von Santa Maria 

di Calanca mit drei Geschossen und einem aufien vorgeleg- 

ten Toilettenschacht, erbaut im spaten 12. Jahrhundert, an- 

zufiihren53). Einen verschobenen rechteckigen Bergfried mit 

einer der Schmalseite vorgelegten Spitze zeigt Alt-Bechburg 

im Kanton Solothurn (um 1200)114).

Der prachtvolle, fiinfeckige gotische Wohnturm der Burg 

Veliki Tabor in Jugoslawien, nahe der Grenze zur Steier- 

mark, wird vom Westen her beeinfluBt worden sein115).

Wohl keinesfalls um 1120/30 ist der fiinfeckige Bergfried 

von Hocheppan in Siidtirol errichtet worden54). Er lagert 

einem trapezfbrmigen Kernstiick ein massives Dreieck vor, 

und zwar auf der Basisseite. Hier ist Biller zu folgen, der 

den Turm um 1200 errichtet sehen will55). Die Eppaner 

waren mit den Welfen blutsverwandt.

Von den Eppaner Grafen abhangig war auch zeitweise die 

Burg Sopro-Rovina im Vai di Non96), der aufien fiinf

eckige Bergfried zeigt innen vier Ecken. Im selben Tai er- 

hebt sich Belasi97) mit herrlichem, scharfem, fiinfkantigem 

Bergfried; auch hier ist wieder eine Verbindung zu den 

Eppanern feststellbar. Auf der Burg Madruzzo im Valle 

Cavedine98), wiederum mit den Eppanern in Verbindung zu 

bringen, ist der Torre di Gumpone, ein breitgelagerter Turm, 

der seine Spitze der Angriffsseite zuwendet.

Einige Kilometer oberhalb Trients liegt vor hochaufragen- 

der Steilkulisse Burg Monreale (,Cunisperg‘)99), deren un- 

regelmafiig fiinfeckiger romanischer Kern, er erinnert im 

Grundril? an den Eppaner Turm, vielleicht noch ins spate 

12. Jahrhundert datiert, wahrscheinlich aber, wie die oben 

genannten, ins 13.

In Trient selbst kann der Torre Vanga genannt werden, 

eine Stadtburg der Familie der Herren von Wangen, die 

mit dem Trienter Bischof Friederich (1207—1218) einen der 

fiihrenden Grofien des Reiches gestellt hatte100). Der Turm 

zeigt in seiner alteren, unteren Partie, die vorziigliches Buk- 

kelquadermauerwerk aufweist, einen fiinfeckigen Grundrifi, 

wobei der Etsch, die hier bis 1858 vorbeiflofi, ein flacher 

Winkel zugewiesen wird.

Eine sehr flache Spitze kennt auch der sehr schbne und 

kraftvoile, teilweise ungemein wohnlich ausgestattete Berg

fried von Neuhaus liber Terlan unweit von Bozen101); auch 

er datiert ins 13. Jahrhundert, und zwar in dessen erste 

Halfte; Grafen von Tirol.

Stauferzeitlich ist auch der sehr scharfe Bergfried der Burg 

in Malcesine am Gardasee, der sicher nicht ins 12. Jahr

hundert datiert, sondern im folgenden errichtet wurde, 

mbglicherweise sogar erst unter Alberto della Scala (ab 

1277)102).

Die Konzentration fiinfeckiger Bergfriede in Tirol und dem 

Trentino darf nicht iiberraschen, hier in Randlage des
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Abb. 10. Kastell von Monte Sant’ 

Angelo, Apulien

Reiches konnte durchaus eine politische Manifestation in 

der Wahl dieser Bergfriedform gesehen werden, zumal ne- 

ben den Fiinfecktiirmen auch andere polygonale Tiirme vor- 

kommen. Es fehlt noch eine genaue Untersuchung der Burg 

Valer103), deren urspriinglich mittig im Burgareal freistehen- 

der oktogonaler Bergfried von einer vielfach gebrochenen 

polygonalen Ringmauer umgeben wurde. Unwillkiirlich 

drangt sich Steinsberg auf.

Der Torre dei Giganti, ein riesiger, fiinfeckiger Donjon im 

Kastell von Monte Sant’Angelo, konnte wohl unter Kaiser 

Friedrich II. errichtet worden sein58). In dieser Zeit sollte 

auch der Turm in Lerici (La Spezia) entstanden sein110). 

Matagrifone auf Sizilien datiert in die Mitte des 13. Jahr- 

hunderts117).

Auch Frankreich besitzt noch weitere fiinfeckige Bergfriede, 

aufier den bereits aufgefiihrten elsassischen, sie sind jedoch 

liber das ganze Land verstreut und bilden keine zusammen- 

hangende Gruppe: Cagnes (Dep. Alpes Maritimes), Com- 

marques (Dep. Dordogne; ein den Bergfried flankierender 

Wohnturm), La Baume (Dep. Drome), Benauge (Dep. Gi

ronde; der unregelmafiig-fiinfeckige Turm ist an die Ring

mauer gebaut, innen ist er sechseckig), Madaillan (Dep. Lot- 

et-Garonne), Vez (Dep. Oise; Wohnturm), Orthesz (Dep. 

Pyrenees-Atlantiques), Beauregard (Dep. Haute-Savoie), 

endlich Chalucet (Dep. Haute-Vienne; von den beiden 

Burgen hat Haut-Chalucet den Fiinfeckturm). Der iiber- 

wiegende Teil dieser Tiirme, zu denen auch der Keilformige 

von Preny (Dep. Meurthe-et-Moselle) zu rechnen ist, datie- 

ren ins 13. Jahrhundert, keiner ins 12.56a)

Unbedingt ist die (obere) Burg Visegrad liber der Donau 

anzugeben, die ab 1259 durch Konigin Maria, Gattin des 

ungarischen Konigs Bela IV., erbaut worden ist. Die Burg 

war zeitweise Aufbewahrungsort des Kronschatzes, der nach 

K. Lux im fiinfeckigen Bergfried untergebracht gewesen war. 

Der wahrscheinlich unter westlichen Einfliissen entstandene 

Turm gab das Vorbild ab fur zwei weitere spatgotische 

Fiinfecktiirme im aufteren Bering derselben Burg118).

Dafi auch auf der iberischen Halbinsel pentagonale Berg

friede und Donjons ihren Platz hatten, beweisen die spani- 

schen Anlagen von Cifuentes, Molina de Aragon und Coria 

oder Coimbra und Beja in Portugal, doch bleiben diese Bur

gen aufierhalb einer naheren Betrachtung119).

Abb. 11. Strandburg Lerici im Ha- 

fengebiet von Specia, Norditalien
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Abb. 12. Neuerburg im Fockebachtal nahe der Wied

Keiner der aufgezahlten Tiirrne ist vor der Regierungszeit 

Kaiser Friedrichs I. (1152—1190) entstanden, so dafi Born

heim, der auch den Turm auf der Lauenburg (Harz) in diese 

Epoche setzt, gefolgt werden mufi57).

Der kurze Uberblick zu den fiinfeckigen Bergfrieden zeigt 

deren Vorkommen in weiten Teilen des ehemaligen Reiches 

wahrend der Stauferzeit, wobei die Schwerpunkte eindeutig 

im Elsafi (mit der Pfalz), in Tirol und dem Trentino und in 

Nieder- und Oberdsterreich fur die Friihzeit und, wie noch 

darzustellen, im Rheinland liegen, hier ist eine Konzentration

Abb. 13. Altenwied bei Neustadt/Wied

Fiinfeckiger Bergfried mit der Spitze zur Angriffsseite

fur das hohe und ausgehende Mittelalter zu konstatieren. 

Es fallt auf, daft die friihen, d. h. die staufischen Bergfriede, 

in Anlehnung an das Reich, seine bedeutendsten Vasallen 

und deren Aftervasallen, errichtet worden sind.

Von alien genauer datierbaren, fiinfeckigen Bergfrieden, bei 

der Winzenburg ist die Errichtung noch nicht letztlich ge- 

klart, ist, soweit man die friihen betrachtet, der der Burg 

Ehrenbreitstein, der am Ende des zweiten Drittels des 12. 

Jahrhunderts erbaut wurde, der alteste. Etwa der gleichen 

Zeit gehort der Buckelquaderturm der ehemaligen Reichs- 

burg Kirkel (Kirkel-Neuhausel, Kr. Homburg) im Saarland 

an. Im Untergeschofi liegt ein tonnengewblbter Raum58).

Von bemerkenswerter Klarheit ist der vierstbckige, balken- 

gedeckte Bergfried der Neuerburg im Fockebachtal (Nieder

breitbach, Kr. Neuwied), mit einfach profiliertem Sockel und 

verquaderten Ecken. Neben dem hochgelegenen rundbogigen 

Eingang zeichnen ihn die Treppe in der Mauerstarke und 

eine Toilettenanlage aus. Die Seitenlange betragt rund 10 

m. Fur den im Inneren ebenfalls fiinfeckigen Bergfried 

mufite die Ringmauer nach Osten vorverlegt werden und 

folgt dann ungefahr der gegen die Feindseite gerichteten 

scharfen Spitze59). Wahrend Kubach/Verbeek den Turm in 

die 2. Halfte des 12. Jahrhunderts setzen60), Dehio spates 

12. Jahrhundert61), datiert Bornheim ihn in spatromanische 

Zeit62) und damit in die gleiche Epoche wie den verwandten 

Turm von Altenwied63) (Neustadt, Ortsteil Elsaffthal, 

Kreis Neuwied).

Dieser erhebt sich mitten in der Burganlage und weist mit 

der relativ lang ausgezogenen Spitze zur Feindseite. Der 

unvollendete Bergfried hat in beiden Geschossen Tonnen- 

gewolbe. Kleine Lichtschlitze und ein einfaches, gekuppeltes 

Doppelfenster verschaffen Helligkeit. Der Eingang liegt 

hoch und schliefit mit klarem Rundbogen. Der Turm ver- 

fiigt uber einen weiteren, gerade schliefienden Zugang im 

Obergeschofi (vergl. Rheineck und den Bergfried der Ko- 

berner Oberburg, vor 1195). Der Turm, auch im Innern 

fiinfeckig, hat eine Wendeltreppe in der Siidostecke. Er ist 

ungewohnlich sorgfaltig gearbeitet und hat — als einziger 

aller mittelrheinischen Turme — bis zum Dachansatz Buk- 

kelquadern. Kubach/Verbeek sprechen den Turm an als 

„wohl staufisch“64). Dehio entzieht sich jeglicher Datie- 

rung65). Der Verfasser hat ihn in die zweite Halfte des 

12. Jahrhundert gesetzt (1977)66). Er mbchte diesen Zeit- 

ansatz aufrecht erhalten. Der Turm zeigt enge Parallelen 

zum Rheinecker Bergfried, ist aber spater als dieser. Er war 

wohl das Vorbild fiir den der Burg Neuerburg.

Zwei Geschosse, mit Tonne gewolbt, zeigt auch der Berg

fried in Priim zur Lay (Kr. Bitburg-Priim). Die massive, 

sehr starke Spitze zeigt zum Halsgraben. In das zweite Ge- 

schofi gelangte man durch einen rundbogigen Zugang. Ver- 

einzelt sind Buckelquadern auszumachen. Auch hier 

schwankt wieder die Datierung: Bornheim romanisch, Ku

bach/Verbeek und Dehio 12./13. Jahrhundert67). Die Buk- 

kelquadern, die hohen, tonnengewolbten Raume, die Mas- 

sigkeit der Spitze scheinen eher fiir das spate ausgehende 

12. Jahrhundert zu sprechen als fiir das 13.

In Wiesbaden-Frauenstein liegt die dortige kleine Burg, 

deren verdriickter, innen quadratischer, mit Kuppelgewbl- 

ben versehener Bergfried von Backes ins beginnende 13. 

Jahrhundert gesetzt wird68). Bornheim sieht ihn als stau- 

fisch an69). Thiersch, Bubner und Biittner sprechen sich 

ebenfalls fiir den Beginn des 13. Jahrhunderts aus70).

Beilstein (Kr. Cochem-Zell) tragt natiirlich seinen Namen 

von der Form des Bergfriedes. Der Turm steht dicht hinter 

der Ringmauer. Dem gewblbten Erdgeschofi folgt ein bal- 

kengedeckter, rechteckiger Raum, der uber einen Karnin 

verfiigt. Hier liegt auch der rundbogige Zugang. Es folgen 

zwei weitere Geschosse. Eine in der Mauerstarke verlaufende
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Abb. 14. Beilstein iiber der Mosel 

(auch Burg Metternich genannt)

Treppe verbindet die oberen Raume miteinander. „Der 

schlanke Turm gehort wohl der mittleren Stauferzeit um 

1200 an" (Kubach/Verbeek)71), auch Dehio bringt dieses 

Datum, wahrend Bornheim ihn als nachstaufisch ansieht72)! 

Ihm sollte man folgen.

Der Bergfried von Koppenstein (Henau, Rhein-Hunsriick- 

Kr.) hat zwei balkengedeckte Geschosse. Er erhebt sich auf 

der hochsten Stelle des Burgareals. Der Turm ist mit 4,40 m 

iiufierst schmal und hat eine Lange (mit Spitze) von nur 

9,20 m. Bei ihm ist das massive Dreieck einem Langsrechteck 

vorgelegt worden. Der rundbogige Eingang lag sehr hoch, 

unterhalb der heutigen Mauerkrone. Streng genommen ist 

der Bergfried sechseckig, da dem massiven Dreieck die 

Spitze abgeschnitten wurde73). Dehio datiert den Turm in 

die 2. Halfte des 13. Jahrhunderts, Bornheim spricht ihn 

als nachstaufisch an74).

Nach einer Skizze von Castendyck hatte die Starkenburg, 

wie Koppenstein sponheimisch, einen fiinfeckigen Bergfried 

mit massiver Spitze. Die Burg diirfte im 13. Jahrhundert 

entstanden sein; moglicherweise nach der Teilung der Graf- 

schaft 123474a).

Burg Stolzenfels wurde zwar unter dem Trierer Erzbischof 

Arnold II. von Isenburg (1242—59) aufgeschlagen, doch 

ist der fiinfeckige, relativ schlanke Bergfried rund eine Ge

neration jiinger. Er steht verhaltnismafiig dicht hinter der 

Ringmauer, die mehrfach gebrochen den Konturen des 

Turmes folgt. Das obere Drittel des Turmes kragt leicht 

vor. Auch hier gehen die Zeitansatze wieder weit auseinan- 

der: Bei Dehio gehort der Turm „zum altesten Bestand", 

was die Jahre um 1250 bedeuten wiirde75). Bornheim (1964) 

spricht ihn als nachstaufisch an, spater (1975) prazisiert er: 

„Im Kern wohl aus dem 14. Jahrhundert"76). Wegen der 

auffalligen Parallelen zum Bergfried der Burg Ortenberg 

im ElsaK, das gilt fiir den Grundrifi des Turmes, fur die 

mehrfach gebrochene Ringmauer, aber auch fiir die abgewin- 

kelte Stellung der beiden Tiirme, sollte der Stolzenfelser in 

das letzte Drittel des 13. Jahrhunderts gesetzt werden.

Piper hat diese Stellung sehr einleuchtend am Beispiel 

Ortenberg erlautert. „Eine absichtliche Unregelmafiigkeit 

der Gesamtfigur ist besonders bei den fiinfeckigen Berch- 

friten ofter dadurch veranlasst worden, daft, wenn ein sol

dier der Mitte des Angriffsfeldes nicht gerade gegeniiber- 

stand, doch zweckmafiigerweise seine Spitze dahin ge- 

richtet wurde."77) Angriffsseite und durch das Gelande be- 

dingte Gegebenheiten liefien eine Achsenverschiebung nbtig 

werden.

Eine mathematisch durchkonstruierte Burg ist das main- 

zische Lahneck (Oberlahnstein, Stadt Lahnstein, Rhein- 

Lahn-Kr.), deren Turm mit seiner scharfen Spitze die 

Schildmauer genau in der Mitte durchstoBt, ein Motiv des 

12. Jahrhunderts, wie Bornheim treffend feststellt, das je- 

doch in diesem Faile wesentlich spater anzusetzen ist78). Der 

fiinfeckige Bergfried, dreifiig Meter hoch, hat eine Seiten- 

lange von 7,50 m; die Seiten des vorgelagerten massiven 

Dreiecks messen 10 m. Der Turm verfiigt iiber fiinf Ge-

Abb. 15. Burg Lahneck in Oberlahnstein
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Abb. 16. Bergfried der Laurenburg uber Gutenacker a. d. Lahn, 

Zeichnung: Otto Ubbelohde

schosse, von denen die vier unteren tonnengewolbt sind; sie 

haben rechteckigen Zuschnitt, wahrend das fiinfte, mit 

Kreuzgratgewblbe versehene oberste GeschoIJ, das liber einen 

Kamin verfiigt, der aufieren Begrenzung des Turmes folgt. 

Man betrat den Turm urspriinglich nur seitlich uber Trep- 

pen in der Schildmauer. Im Turminnern vermitteln eben- 

falls in der Mauerstarke liegende Treppen und vom vor- 

letzten Geschofi aus iibernimmt eine Wendeltreppe im mas- 

siven Dreieck die Kommunikation.

Die folgende Wehrplatte ist durch ein umlaufendes Gesims: 

Schrage und Platte vom iibrigen Turmschaft getrennt, ist 

jedoch, wie eine Untersuchung anlafilich der letzten Re- 

staurierung ergab, gleichzeitig. Machtvolle Zinnen, spater 

mehrfach veriindert, umgeben die Plattform. In den Zinnen 

liegen sehr schmale, lange schlitzartige Armbrustscharten, 

die sich nach unten zu einem kleinen rechtwinkligen Drei

eck, das auf der Hypotenuse steht, offnen. Diese Ausschufi- 

offnungen liegen in Hbhe des oben beschriebenen Gesims, 

das sie jeweils unterbrechen. Das war so geschickt gemacht, 

dafi diese Anordnung vom Burghof aus nicht auffiel.

Dehio datiert Lahneck in die Zeit um 1240/45, ein Ansatz, 

dem der Verfasser 1977 gefolgt war79). Kubach/Verbeek 

setzen die Kernburg noch ins 13. Jahrhundert und Born

heim spricht den Turm als nachstaufisch an80). — Die 

Untersuchung des Bergfriedes anlahhch der Restaurierung 

und die Analyse der gleichzeitigen Scharten hatten den 

Verfasser 1982 zu einem Zeitansatz um 1280 kommen las- 

sen81), der sich mit dem von Bornheim und dem von Ku

bach/Verbeek deckt.

An der Lahn liegt die recht unbekannte Laurenburg (Guten

acker, Rhein-Lahn-Kr.), von der im wesentlichen nur noch 

der Bergfried, der seine Spitze dem Halsgraben zuwendet 

und ziemlich dicht hinter diesem steht, erhalten ist. Der 

Turm hat eine Seitenlange von 9 m und eine massive Spitze. 

Auffallend sind die im Grundrifi wechselnden Geschosse, 

von denen das mittlere aus einem Rechteck mit vorgelegtem 

Halbkreis besteht. Der Zugang liegt etwa 6,50 m liber dem 

Boden. Ein in der Mauerstarke liegender Vorraum fiihrt 

zu einem Aborterker. Das folgende Geschofi konnte nur 

liber eine Leiter (oder Blocktreppe) erreicht werden, die 

Wehrplatte dagegen uber eine Wendeltreppe, die im mas- 

siven Mauerdreieck gelegen war. Dehio bietet keine Datie- 

rung, Bornheim: „Zweifellos aus dem 14. Jahrhundert"82). 

Das deckt sich mit der Feststellung im Inventarband, wo 

von einer „gotische(n) Tiir“ die Rede ist, die zur oben ge- 

nannten Wendeltreppe fiihrt83).

In die gleiche Zeit, Dehio prazisiert: 1355/63, ist nach 

Bornheim der Turm von Hohlenfels zu setzen (Mudershau

sen, Rhein-Lahn-Kr.)84). Wie die Laurenburg ist sie eine 

nassauische Anlage. Hauptbau der Burg ist der Fiinfeck- 

bergfried, der sich — wie bei der Laurenburg — dicht hinter 

der Schildmauer erhebt und seine Spitze natiirlich dem 

Feind zuwendet. Der 22 m hohe Bergfried hat drei Geschos

se, von denen die beiden unteren mit Tonne gewblbt sind. 

Der Zugang liegt 7 m liber dem Boden. Das dritte Geschofi, 

fiir Wohnzwecke ausgestattet, u. a. mit einem Kamin, war 

balkengedeckt. Die Kommunikation zwischen den beiden 

oberen Geschossen iibernimmt eine Treppe in der Mauer

starke. Alle Innenraume sind fiinfeckig.

Nachstaufisch ist auch der Bergfried auf der Stammburg 

Nassau, der in der Schmalseite der Ringmauer steht und 

dem Feind ein sehr flaches Dreieck zuwendet, das nach oben 

zu einem stumpfen Knick abflacht. Auf der Hofseite ist 

mittig ein Treppentiirmchen angebracht. Die spate Entste- 

hungszeit charakterisieren tiefgezogene Kreuzgratgewblbe 

und Spitzbogenfenster. Der obere Abschlufi, rekonstruiert 

hauptsachlich nach dem Stich Merians von Nassau (1655), 

mull als fraglich gelten. Der Verfasser hatte den Turm 1981 

in die erste Halfte des 14. Jahrhunderts datiert, wobei ein 

Ansatz gegen die Mitte dieses Jahrhunderts, Bornheim 

schlagt um 1340/50 vor, wahrscheinlich ist85).

Eine starke Verwandtschaft zum Nassauer Bergfried, man 

konnte geradezu von einer Parallele sprechen, weist der 

Mauseturm im Rhein nahe Bingen auf, den Bornheim, ihm 

ist hier zu folgen, dem Mainzer Erzbischof Gerlach von 

Nassau (1346—1371) zuschreiben mbchte86), ahnlich der 

Bergfried von Niederwallsee an der Donau (nach 1364)86a). 

Querrechteckig mit vorgelegter Spitze ist ein weiterer Zoll- 

turm, der Pfalzgrafenstein bei Kaub, der wie der Mause

turm auf einem Felsenriff im Rhein steht. Er hat sechs Ge

schosse, von denen die beiden unteren Balkendecken, das 3. 

bis 5. Geschofi dagegen Tonnengewolbe haben. Die Wehr

platte war urspriinglich wohl offen. Eine Wendeltreppe 

verbindet alle sechs Geschosse, sie liegt in der massiven 

Spitze. Die Datierung ist gesichert: Friihjahr 1327 war der 

Baubeginn. Kbnig Ludwig der Bayer war Bauherr87).

Wahrend bei den Bergfrieden der fiinfeckige Typ aus forti- 

fikatorischen Griinden, aber auch aus geistes- und familien- 

geschichtlichen Motiven heraus gewahlt worden war, konnte 

fiir die beiden Zolltiirme die starke, bei Hochwasser reifiende 

Strbmung den Ausschlag fiir die Fiinfeckform gegeben ha

ben, wie das sicher fiir den sehr spiiten Pragstein87a) in der 

Donau unfern Linz (um 1490), ein grofier Wohnturm, an- 

zunehmen ist.

Zwar wurde die Erlaubnis zum Bau der Burg Reichenstein 

(Puderbach, Kr. Neuwied) durch den Kblner Erzbischof be- 

reits 1256 vergeben, doch ist die Burg erst um 1329 gebaut 

worden88), und zwar durch Ludwig von der Neuerburg 

(siehe diese), was — neben mbglichen Modeerscheinungen — 

die Wahl eines fiinfeckigen Bergfriedes veranlafit haben 

wird. Dieser, ein Wohnturm mit Bergfriedcharakter, erhebt 

sich unmittelbar hinter dem enormen Halsgraben. Einem 

langsrechteckigen Grundkorper ist eine massive, jedoch sehr 

flache Spitze vorgelegt worden, vergleichbar mit dem Nas-
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sauer Bergfried. Der Turm hat vier balkengedeckte Ge- 

schosse und eine krenelierte Wehrplatte (Zinnen nicht mehr 

erhalten, jedoch gesichert). Im dritten GescholS fiihrt ein 

zweimal abgeknickter Gang dutch das massive Dreieck auf 

der Nordwestseite ins Freie. Es solite hier nicht an einen 

der Verteidigung dienenden Erker als vielmehr an eine 

Toilettenanlage gedacht werden, was die unterhalb der 

rundbogigen Mauerbffnung stark angegriffenen Bruchsteine 

bestatigen. Die seitlichen, sturmfreien Flanken sind durch 

grofie Fenster gotischen Zuschnitts aufgebrochen.

Eine bemerkenswerte Anlage stellt Burg Argenschwang 

(Krs. Bad Kreuznach) dar. An der Angriffsseite, der Schmal- 

seite einer rechteckigen Burganlage, deren gegeniiberliegende 

Seite vom Palas eingenommen wird, liegt ein fiinfeckiger, 

vor die Hauptverteidigungslinie fluchtender Wohnturm mit 

Bergfriedcharakter, bei dem einem Querrechteck eine Spitze 

vorgelegt wurde. Im Innern 1st der Grundrifi ebenfalls 

fiinfeckig. Den Turm begleiten an den beiden Schmalseiten 

runde, flankierende Treppentiirmchen. Durch die beigegebe- 

nen Tiirmchen wirkt der Turm massig, zwar imposant, doch 

ist die eigentliche Aufgabe, dem Ankommenden ein aggres- 

sives Bauwerk entgegenzubringen und eine fortifikatorische 

Verstarkung zu erlangen, durch die Verbeiterung der Flache 

nicht mehr erfiillbar. Die Fiinfeckigkeit ist hier zu einem 

Modegestus herabgesunken, zumal es falsch ist, bei diesem 

Beispiel von einer Friihform der Bastion zu sprechen. Burg 

Argenschwang ist leider stark zerstbrt, so dab sich die Aus- 

sagen hauptsachlich auf den Grundrifi und den recht detail- 

genauen Stich aus Meifiner (1637) stiitzen miissen. Die Burg 

wird bald nach ihrer Erwahnung 1332 in vorliegender Form 

erbaut worden sein88a).

Der Weg, der in Reichenstein bereits beschritten worden 

war, namlich die Entwicklung vom hauptsachlich zur Ver

teidigung dienenden Turm hin zur primar Wohnbediirfnisse 

befriedigenden Anlage, ist auf Burg Ehrenstein (Schoneberg, 

Kr. Neuwied) konsequent weitergegangen worden88): Hier 

steht unmittelbar hinter Ringmauer und Halsgraben ein 

mehrstockiges, stark zerstbrtes Wohngebaude, das annahernd 

rechteckigen Grundril? zeigt und durch ein (leicht verzoge- 

nes) Dreieck, das an die Ringmauer stbfit, zum Fiinfeck er- 

weitert wurde. Das Gebaude hatte Balkendecken. „Ehren- 

stein und Reichenstein gehbren zur gleichen fortgeschrittenen 

Bauherrnsippe.“80) Die Burg ist im 14. Jahrhundert ent- 

standen, noch vor der Jahrhundertmitte. Die kleine, tech- 

nisch ausgereifte Anlage erinnert stark an Wehrbauten Bal- 

duins. Balduinstein (Rhein-Lahn-Kr.) kann hier genannt 

werden, auch hier ein dreistbckiger, „die Kernburg beherr- 

schender Wohnbau, eine bezeichnende Mischung von Wohn

turm und Saalbau kleinen Ausmafies."91) Balduinstein 

wurde 1320 als Gegenburg durch den Trierer Erzbischof 

Balduin aufgeschlagen92). — Endlich sollten noch die beiden 

von Bornheim angefiihrten Wohntiirme von Adelebsen (Kr. 

Gottingen), um 135093), und der Saalbau der Darmstadter 

Burg der Grafen von Katzenelnbogen (vor 1350) erwahnt 

werden94).

Die fiinfeckigen Bergfriede, aber auch die iibereckgestellten, 

sind nicht nur Ausdruck fortifikatorischer Innovation, son- 

dern sind auch aus asthetischen Erwagungen heraus und 

den geistigen Strbmungen folgend gebaut worden, es wurde 

bereits darauf hingewiesen; schon August von Cohausen hat 

das 1860 ahnlich formuliert: „Aber abgesehen von dem 

praktischen Nutzen scheint sich bei der Uebereckstellung 

auch ein gewisser Modegeschmack geltend gemacht zu ha- 

ben, um dadurch, wie in der kirchlichen Architektur, wo 

das Uebereckstellen von Fialen und Masswerk die Regel 

war, mbglichst viele senkrechte Linien zeigen zu kbnnen“9i>). 

Die Probleme konnten hier nur angedeutet werden, wesent- 

liches Ziel ist es gewesen, die polygonalen Bergfriede im

Abb. 17. Bergfried der Burg Reichenstein (Puderbach Kr. Neuwied)

Mittelrheingebiet zusammenzustellen104), neue Aspekte an- 

zudeuten und vor allem darauf aufmerksam zu machen, 

dab noch eine Fiille von Detailuntersuchungen geleistet 

werden muK, um zu einem einigermafien abgesicherten Da- 

tierungsgeriist — besonders die einzelnen Bauteile der Bur- 

gen betreffend — zu gelangen.

Udo Liessem, Koblenz

Nachtrag

Mbglicherweise hatte die jiingst auf dem ,Pfarrkbpfchen‘ 

bei Stromberg/Hunsriick entdeckte Anlage einen dreieckigen 

Bergfried. Es handelt sich hierbei eventuell um eine pfalz- 

grafliche Burg des 12. Jh.

Dem Strafiberger Bergfried (s. o.) ahnelt sehr stark der 

Hauptwohnturm der nahen Burg Baldenstein. Hier wurde 

das Fiinfeck durch Hinzufiigen eines Dreiecks an die Schmal- 

seite eines alteren langsrechteckigen Wohnturmes erreicht 

(11./12. Jh.).

Lit.: Kohl, S., Einige Bemerkungen zu der Anlage auf dem 

,Pfarrk6pfchen‘ iiber Stromberg (Maschinenmanuskript), 

Bamberg 1984. — Scholkmann, B., Burg Baldenstein. Das 

,Alte SchloK bei Gammertingen, Sigmaringen 1982.
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