
Abb. 1. Burg in Andernach, Ansicht von Siidosten, Foto: DBV-Archiv
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BAUGESCHICHTLICHE BEOBACHTUNGEN AM PALAS

DER KURKOLNISCHEN BURG IN ANDERNACH1)

Die Stadtburg der Erzbischbfe von Kbln in Andernach bil- 

dete im Mittelalter den siidlichen Eckpfeiler des kurkolni- 

schen Territoriums an der Grenze zum Gebiet des Trierer 

Erzbistums. Sie beherrschte die an der Stadt vorbeifiihrende, 

strategisch bedeutungsvolle Rheintalstrafie und kontrollierte 

den an der Nordostecke der Stadt gelegenen Rheinzoll.

Die unregelmafiige, polygonale Burganlage (Wasserburg)2) 

lag im Siidosten der mittelalterlichen Stadt und war in 

deren Befestigung3) einbezogen. Ihr breiter Wassergraben 

bildete die Fortsetzung des Stadtgrabens.

1632/33 wurde die Burg durch die Schweden, 1689 durch 

die Franzosen zerstbrt und ist seitdem, mit Ausnahme der 

beiden Tiirme, Ruine. Von dem Palas sind nur noch die 

westliche Langseite und ein Teil der siidlichen Schmalseite 

erhalten. Im Nordosten finden sich noch Reste der Ring- 

mauer und eines weiteren Gebaudes.

Die Gesamtanlage lafit sich heute nur noch bedingt rekon- 

struieren, da archaologische Befunde fehlen. Der langsrecht- 

eckige, von Norden nach Siiden gerichtete Palas liegt an der 

Stadtseite, im Westen des nahezu quadratischen Burghofs. 

Im Siiden wird er von dem runden Wehrturm (Pulverturm) 

und im Norden von dem quadratischen Wohnturm (Burg- 

fried) begrenzt. Gegen die nordostliche Aufienkante des 

Wohnturms ist die Ringmauer gesetzt, die an der Nordost

ecke der Anlage gleichzeitig die aufiere Langsseite des weite

ren Gebaudes bildet. Ihr weiterer, zunachst nach Siiden ge- 

richteter Verlauf knickt dreimal stumpfwinklig gebrochen 

nach Westen ab und endet schliefilich an der siidbstlichen 

Ecke des Palas. Die gesamte Anlage war von einem breiten 

Wassergraben umgeben und iiber zwei Briicken zuganglich: 

im Siidosten vom Feld und im Westen, unmittelbar siidlich 

des Wohnturms, durch die Vorburg von der Stadt aus.

Daten zur Stadt und Burg Andernach

Aus der soweit bekannten Geschichte4) der Stadt Andernach 

stehen nur wenige Daten in einem Zusammenhang mit der 

Burg und mit Baumafinahmen im Burggelande.

Am 1. August 1167 schenkt Kaiser Friedrich I. seinem Kanz- 

ler und Kblner Erzbischof Rainaid von Dassel die curtis 

Andernach5).

Die Erbauung einer Stadtburg durch die Kolner Erzbischbfe 

ist nach 1167, mbglicherweise erst unter Rainaids Nachfolger 

Philipp von Heinsberg anzunehmen6), iiber ihre Gestaltung 

ist jedoch nichts bekannt. 1215 halt Friedrich II. auf dem 

Wege zur Krbnung nach Aachen mit zahlreichen Fiirsten 

drei Tage in Andernach Hof7). Man darf annehmen, dab 

die Anlage zu diesem Zeitpunkt im wesentlichen vollendet 

war.

In der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts wird die Stadt- 

befestigung, welche die Burg an ihrer Siidostecke einbezieht, 

erweitert8).
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Abb. 2. Lageplan der erzbischoflichen Burg in Andernach. (Grund- 

riR nach F. Krause, 1921)

Abb. 3. Ansicht von Siidwesten, Foto: DBV-Archiv

1287 zerstbren aufstandische Biirger die Burg sowie die 

Synagoge und die Hauser der Juden in der Stadt9). Das 

Ausmafi des Schadens an der Burg ist nicht bekannt.

Um 1300 sind Stadtbefestigung und -graben vollendet10). 

Von 1357 bis 1367 ist in Andernach ein Aufruhr der wohl- 

habenden Handwerker (Ziinfte) gegen das Regiment der 

Schbffen belegt. Die Burg wird zweimal, 1357 und 1365, 

von den aufstandischen Biirgern erstiirmt und besetzt11). Es 

werden verschiedene Bauteile beschadigt; in den Urkunden 

findet insbesondere die Zerstbrung der feldwarts gelegenen 

Briicke Erwahnung12).

1367, nach Beendigung der zehn Jahre andauernden Biirger- 

unruhen, wird unter dem Erzbischof Engelbert von der 

Mark und seinem Koadjutor Kuno von Falkenstein in der 

Stadt die alte Ordnung wiederhergestellt. Im Burggelande 

linden Wiederaufbau- und Erweiterungsmafinahmen auf 

Kosten der Burger statt13).

Von 1496 bis 1523 sind fur die Burg weitere Bauarbeiten 

iiberliefert, veranlafit von den Erzbischbfen Philipp II. von 

Daun-Oberstein (1508—1515) und Hermann V. von Wied 

(1515—1546). Der Wohnturm wird eingewolbt14) und 

schliefilich wird im Siiden des Palas der runde Pulverturm 

errichtet15).

Der Abschlufi der Bauarbeiten an der Burg wird um 1523 

angenommen10).

Der Wohnturm

Der heutige Zustand des Wohnturms entspricht, trotz grbfie- 

rer Instandsetzungsarbeiten nach 1945, im wesentlichen dem 

urspriinglichen Erscheinungsbild.

Der quadratische, fiinfgeschossige Turm besteht bis zum 

vierten Geschofi (2. Obergeschofi) aus Basaltsaulenmauer- 

werk mit Bruchsteinfullung (Tuffquader/Schiefer). Das fiinfte 

Geschofi ist aus Bruchstein (Tuffquader/Schiefer/Basaltlava- 

brocken) gemauert. Es springt liber einem spitzbogigen Klee- 

blattfries aus Tuff auf Basaltlava-Konsolen vor und zeigt 

an drei Ecken vierseitige Erker. Erker und Turm sind heute 

mit flachen Zeltdachern gedeckt17).

Die geringe Hbhe des letzten Geschosses, seine Ausstattung 

mit polygonalen Beobachtungserkern, kleinen Rechteckfen- 

stern mit Basaltlava-Gewanden und zur Stadt hin (West- 

und Nordseite) mit Schiefischarten und Pechnasen geben seine 

wehrhafte Funktion zu erkennen. Der auffallende Wechsel im 

Baumaterial lafit auf eine spatere Errichtung des fiinften 

Geschosses schliefien.

Der aus Basaltsaulen gemauerte Turm weist als einzige 

Aufiengliederung eine Eckquaderung aus Basaltlava auf. Die 

drei aufgehenden Geschosse werden im Norden und im We

sten (das Erdgeschofi nur im Westen) von je einem hoch- 

rechteckigen Quersprossenfenster belichtet. Fenstergewande 

und -quersprossen sind aus Basaltlava.

Der bstlichen Turmseite (Hofseite) ist ein rechteckiger Trep- 

penturm vorgelagert. Er besteht bis zum vierten Geschofi 

aus Basaltsaulenmauerwerk, wird dann von dem Kleeblatt- 

fries iiberfangen und in Bruchsteinmauerwerk bis zur Dach- 

traufe weitergefiihrt. Die vom Hof aus zugangliche Wendel- 

treppe verbindet, mit Ausnahme des Kellergeschosses (Ver

lies), die Geschosse untereinander. Weitere Zugange befanden 

sich im Siiden; sie stellten die Verbindung zum angrenzen- 

den Palas und zum Wehrgang oberhalb des Palas her. Der 

Durchgang vom zweiten Obergeschofi auf den ehemaligen 

Wehrgang ist heute vermauert. Der Zugang vom ersten 

Obergeschofi zum Palas-Obergeschofi ist sparer zu einem 

Fenster umgestaltet worden.

In jedem Geschofi18) befindet sich ein ca. 5 m X 6 m grofier 

gewolbter Raum, der fast 6 m hoch ist. Das jiingere fiinfte 

Geschofi ist flachgedeckt und mifit eine Hbhe von 3 m. Das 

erste Obergeschofi ist mit einem Netzgewblbe ausgestattet, 

das im Schlufistein das Wappen des Erzbischofs Philipp II. 

von Daun-Oberstein (1508—1515) tragt. Das Erd- und das 

zweite Obergeschofi zeigen schlichte Kreuzgratgewblbe. Ab- 

gesehen von der Gewblbeausstattung unterscheiden sich die 

Raume der drei aufgehenden Geschosse (Erdgeschol? bis 2. 

Obergeschofi) nicht wesentlich voneinander. Die hohen, 

schmalen Fensternischen in der Nord- und Westwand sind 

mit Segmentbbgen iiberwblbt und zeigen vereinzelt steinerne
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Abb. 4. Westansicht der Burg. (Auf rift nach F. Krause, 1921)

Sitzbanke und Fenstertritte. Schmale Durchgange offnen sich 

in der Ost- und ehemals in der Siidwand. Die Heizvorrich- 

tungen (Kamine oder Ofen?) werden sich an der Nordwand 

befunden haben10); das fiinfte Geschofi hat einen eigenen 

Schornstein20).

Fur die ehemalige Innenausstattung der Raume im Wohn- 

turm gibt es heute keine weiteren Anhaltspunkte mehr. Der 

Turm wird seit 1836 kontinuierlich genutzt21). Die hier- 

durch bedingten Instandsetzungen haben das urspriingliche 

Erscheinungsbild des Innenbaus wesentlich beeintrachtigt.

Der Palas

An den Turm schliefit im Siiden der etwa 23 m lange, zwei- 

geschossige Palas, von dem die westliche Langseite und ein 

Teil der siidlichen Stirnwand erhalten sind. Gegen die Siid- 

seite wurde spater der runde Pulverturm gesetzt, die Wand 

ist daher nur von ihrer Innenseite her sichtbar. Fur die Ost- 

wand gibt es heute keine Befunde mehr. Auf einer Ansicht 

der Burg von Janscha/Ziegler aus dem Jahre 1799 ist die 

Siidostecke des Palas noch zu sehen; die hier noch zum Teil 

erhaltene Ostwand zeigt im Erdgeschofi ein Kreuzstock

fenster22).

Das Mauerwerk der westlichen Gebaudeseite lafit durch die 

Verwendung unterschiedlichen Materials mehrere Bauphasen 

erkennen. Eine deutliche senkrechte Baufuge teilt die Wand 

in zwei ungleich grofie Bereiche, der Baufuge entspricht in- 

nen die Siidflucht einer abgebrochenen, ostwestgerichteten 

Mauer. Es lag demzufolge eine Gebaudeteilung vor. Das 

nordliche und grbfiere Gebaude wird im folgenden Palas A 

genannt, der schmalere Siidbau Palas B.

Die Westwand von Palas A besteht im Grabenbereich, im 

Erdgeschofi und im unmittelbaren Anschlufi der ObergeschoB- 

wand zum Wohnturm aus Basaltsaulenmauerwerk mit Bruch- 

steinfiillung (Tuffquader/Schiefer). Sie steht mit der Siid

wand des Wohnturms im Mauerverband. Das Obergeschofi 

ist im iibrigen aus Bruchstein (Tuffquader/Schiefer/Basalt- 

lavabrocken) gemauert23). In der ErdgeschoBwand offnen 

sich von Norden nach Siiden ein rechteckig umfangenes 

Spitzbogentor mit Basaltlava-Gewande und zwei grofie, 

rechteckige Kreuzstockfenster. Die Fenster sind von unregel- 

mafiig versetzten Basaltlavastiicken eingefafit. Fur das siid- 

liche Fenstergewande wurde auch Trachyt angewandt. Die 

Verwendung von Fullmaterial im unmittelbaren Bereich der 

Fenstereinfassungen lafit auf ein nachtragliches Einfiigen der 

Fensterbffnungen in die Wand schliefien. Die Obergeschofi- 

wand weist drei Kreuzstockfenster auf, die liber dem Tor 

und den beiden Fenstern im Erdgeschofi angeordnet sind. 

Im Unterschied zum Erdgeschofi haben die Obergeschofifen- 

ster regelmafiig versetzte Gewande; das nordliche ist mit 

Basaltlava, die beiden siidlichen sind mit Trachyt eingefafit. 

Die Formen aller fiinf Fenster24) sind einheitlich. In Hbhe 

der Fensterbriistungen wird die Wandflache durch Kaff- 

gesimse aus Basaltlava geteilt; ein nur noch in Bruchstiicken 

erhaltener Kleeblattfries, der in Form und Material mit dem 

Fries am Wohnturm iibereinstimmt, bezeichnet die Grenze 

zwischen Obergeschofi und ehemaligem Wehrgang.

Die Westseite von Palas B (siidliches Gebaude) ist mit Bau

fuge gegen die Siidecke von Palas A gesetzt. Der Verlauf der 

Mauer ist leicht nach Siidwesten verschoben. Im Siiden 

schliefit der runde Pulverturm an. Die Wand besteht im 

Grabenbereich aus Schieferbruchstein-, in den beiden auf- 

gehenden Geschossen aus Tuffquadermauerwerk, das zwi

schen den Fenstern unregelmafiig versetzt ist. An dieser 

Stelle hat sich urspriinglich je ein weiteres Fenster befunden, 

das spater in beiden Geschossen vermauert worden ist. Die 

Gliederung der Wand entspricht im wesentlichen der von 

Palas A. Der Verlauf der Kaffgesimse und des spitzbogigen

Abb. 5. Westansicht des Wohnturms. (Photo U. Wirtler, 1982)
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Abb. 6. Wohnturm. Erdgeschofl-Fenster in der Westwand. (Photo 

U. Wirtler, 1982)

Kleeblattfrieses wird nahezu iibergangslos fortgesetzt. Jedes 

Geschofi weist zwei Kreuzstockfenster mit Trachytgewanden 

auf, die genau entsprechend den Fenstern von Palas A ge- 

staltet und angeordnet sind. Abgesehen von der geringen 

Gebaudedimension unterscheidet sich Palas B lediglich durch 

das Mauerwerk und die Profilierung der beiden Kaffgesimse 

von Palas A.

Auf der Innenseite der Wand wird die Gebaudegrenze durch 

eine abgebrochene, zwei Geschosse hoch erhaltene, 1,05 m 

dicke Quermauer aus Tuffquadern gekennzeichnet. Die Siid- 

seite dieser Mauer entspricht der senkrechten Baufuge an der 

Aufienwand. Da sie gegen das Ende der Westwand von Pa

las A gesetzt war, ist anzunehmen, dafi sie die siidliche Ge- 

biiudeseite gebildet hat. Die nbrdliche Gebaudeseite kann 

nur zum Teil rekonstruiert werden. In der Siidwand des 

Wohnturms sind in Hbhe der beiden Palasgeschosse die Spu- 

ren der ehemaligen Holzbalkendecken erhalten. In den drei 

aufgehenden Wohnturmgeschossen waren Durchgangsbffnun- 

gen angelegt. Man kann daraus schliefien, dafi die Wohn- 

turmwand einen Teil der nbrdlichen Palas-Schmalseite gebil

det hat. Fur den weiteren Verlauf der Palas-Nordwand 

nach Osten liegen keine Befunde vor, ihre Rekonstruktion 

bleibt weitgehend hypothetisch; da am Turm keine Abbruch- 

spuren erhalten sind, war sie mbglicherweise mit Baufuge 

gegen die Ostecke des Turmes gesetzt.

Unmittelbar siidlich des Spitzbogentores kennzeichnet die 

Abbruchkante einer Mauer aus Basaltsaulen den ehemaligen 

Verlauf einer den Torraum nach Siiden hin begrenzenden 

Wand. Durch die Aussparung des Torraumes in der Nord- 

ecke von Palas A ist das Erdgeschofi etwa 6 m kiirzer als 

das Obergeschofi.

Palas A ist innen in beiden Geschossen mit Tuffquader- 

mauerwerk verblendet. Im Siiden ist die Wandverblendung 

mit Baufuge gegen die Tuffquadermauer (siidliche Schmal- 

seite) gesetzt. Die Quermauer scheint daher alter als die 

Wandverblendung zu sein. In der Tuffquaderverblendung 

ist an einigen Stellen Basaltsaulenmauerwerk zu sehen: un

mittelbar uber dem heutigen Fufibodenniveau, im Mauer- 

bereich zwischen Tor, nbrdlichem Obergeschofifenster und 

Wohnturm und unterhalb der beiden nbrdlichen Fenster- 

briistungen im ObergeschoR. Die aus Basaltsaulen gemauerte 

Wand war urspriinglich dicker und fensterlos; sie wurde nur 

von dem Spitzbogentor durchbrochen. Der Mauerverband 

beweist, dafi sie gleichzeitig mit dem Wohnturm entstanden 

ist. Ihre urspriingliche Gestaltung lafit annehmen, dal? sie 

vor der Errichtung von Palas A einen Teil der ehemaligen 

Ringmaueranlage gebildet hat.

Im Siiden des Torhauses schliefit das Erdgeschofi von Palas 

A an. Es umfafit einen ca. 8 m langen Raum. Der Oberge- 

schofiraum mifit dagegen eine Lange von fast 14 m; er wird 

den Saal gebildet haben. Beide Geschosse waren mit Holz- 

balken gedeckt und an der Westwand mit zwei bzw. drei 

tiefen Fensternischen ausgestattet, die einen Karnin flankie- 

ren. Die Kamine sitzen wie die Fenster iibereinander. Sie 

haben nur noch in Bruchstiicken erhaltene Wangenschafte 

aus Trachyt. Die Fensternischen sind mit Segmentbbgen 

iiberwblbt und weisen in den Nischenlaibungen gemauerte 

Sitzbanke auf, die heute zum grofien Teil ausgebrochen 

sind. Die Kanten der Nischen sind stark abgefast. In der 

nbrdlichen Schmalseite fiihrte vom Obergeschol? eine Tur in 

den angrenzenden Wohnturm. Im iibrigen gibt es fur die 

Innenraumgestaltung und -ausstattung von Palas A keine 

Anhaltspunkte25).

Von Palas B sind nur die West- und ein Teil der Siidseite 

erhalten. Beide Wande bestehen einheitlich aus Tuffquader- 

mauerwerk. Das Tuffmaterial ist gelblicher als der in Palas 

A verwendete Tuff. Im Erdgeschof? tritt zwischen den Sitz- 

banken der Fensternischen grob ausgehauen das Schiefer- 

bruchsteinmauerwerk des Sockels zutage. Auf die Mbglich-

Abb. 7. Wohnturm. Siidseite mit Durchgangsoffnungen zum Pa

las und zum Wehr gang. (Photo U. Wirtler, 1983)
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Abb. 8. Schnitt durch die Tiirme 

und Innenansicht der Palas-West- 

wand. (Nack F. Krause, 1921)

keit, dab die Schieferbruchsteinmauer im Grabenbereich von 

Palas B zu einem Vorgangerbau gehort, wird im folgenden 

nodi eingegangen.

Beide Geschosse enthalten einen ca. 8 m langen Raum; diese 

waren mit Holzbalken gedeckt (Balkenlocher und Wand- 

konsolen) und im Westen zunachst mit drei, dann mit zwei 

Fensternischen ausgestattet, die einen Karnin flankieren. Die 

Fensternischen zeigen gerade Stiirze und an den Kanten eine 

leichte Abfasung. Im wesentlichen entsprechen sie wie die 

Kamine in Gestaltung und Dimension den Fenstern und Ka- 

minen von Palas A26). Die Anlage des Kamins an der Stelle 

der mittleren Fensternische (senkrechte Keilsteine der Seg- 

mentbogen und der Verlauf der Nischenkanten sind sichtbar) 

in beiden Raumen kann mit der Errichtung des Pulverturms 

und den hierdurch bedingten Veranderungen in Palas B in 

einem Zusammenhang stehen. Im Stiden wurden die Raume 

durch je zwei weitere Fenster belichtet, deren Nischen breiter 

angelegt waren27). Von der ostlichen Fensterachse ist in bei

den Geschossen jeweils die rechte Laibung mit Gewande- 

pfosten erhalten. Die beiden westlichen Fenster wurden beim 

Bau des Pulverturms zugemauert; ihre Gewande sind in der 

Turminnenwand noch zu sehen28). Gleichzeitig wurden in 

den siidwestlichen Raumecken je eine Durchgangsoffnung 

zum Turm gebrochen.

Der Pulverturm

Der runde, viergeschossige Pulverturm im Stiden von Palas 

B ist in der Zeit von 1518 bis 1523 entstanden. Wie Wohn- 

turm und Palas A zeigt der Turm im Grabenbereich Basalt- 

saulenmauerwerk mit Bruchsteinfiillung. Die aufgehenden 

Turmgeschosse sind aus Schieferbruchstein gemauert. 1980 

wurde das Obergeschofi des Turmes neu aufgemauert und 

das Kegeldach aufgesetzt. Der Turm weist als einzige Aufien- 

gliederung einen kraftigen Rundbogenfries oberhalb der 

Sockelzone und einen rundbogigen Kleeblattfries in Hohe 

des letzten Turmgeschosses auf. Die Friese sind aus Tuff 

und Basaltlava gebildet. Gestaltung und Ausstattung des 

Turmes lassen seine ausschliefilich wehrhafte Funktion er- 

kennen.

Rekonstruktion des Bauvorgangs in der Burg und 

Datierung der einzelnen Bauabschnitte

Die einzelnen Bau- und Mauerteile konnen beim jetzigen 

Stand der Forschung nur ungefahr zeitlich eingeordnet und 

bestimmt werden. Die Rekonstruktion des Bauvorgangs 

bleibt in manchem hypothetisch.

Die einheitlich aus Basaltsaulen gemauerte Sockelzone von 

Wohnturm, Palas A und Pulverturm wird im Bereich von

Abb. 9. Wohnturm. Netzgewolbter Raum im ersten Obergeschofl. 

(Photo U. Wirtler, 1980)

Abb. 10. Wohnturm. Kreuzgratgewolbter Raum im zweiten Ober

geschofl. (Photo U. Wirtler, 1980)
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Abb. 11. Palas A. Westseite mit Spitzbogentor zur stadtwdrts- 

gelegenen Briicke. (Photo U. Wirtler, 1982)

Palas B durch einen Wechsel im Mauerwerk unterbrochen. 

Die Flucht der Schieferbruchsteinmauer stimmt nicht genau 

mit der Grabenmauer aus Basaltsaulen iiberein. Es fallt im 

weiteren auf, dafi die Kante des Basaltsaulenmauerwerks 

gerade und ohne Eckquaderung gesetzt ist. Die Basaltsaulen- 

mauer ist offensichtlich an die altere Mauer aus Schiefer- 

bruchstein angefiigt worden. Moglicherweise gehorte die 

Bruchsteinmauer zu einem Gebaude, dessen Westwand un- 

gewohnlich dick und fast 10 m lang war. Aus dem Behind 

ist die urspriingliche Gestalt dieses Bauwerkes nicht zu be- 

stimmen (Turm?). Wahrscheinlich ist es unmittelbar vor der 

Errichtung von Palas B abgetragen worden.

Die Bau- und Mauerteile aus Basaltsaulen gehoren einer 

jiingeren umfassenden Baumafinahme an, die im folgenden 

mit Bauphase 1 bezeichnet wird.

In dieser Bauphase29) wurden die Ringmauer und, in den 

Mauerring eingebunden, der Wohnturm bis zum zweiten 

Obergeschofi errichtet. Unmittelbar neben dem Turm befand 

sich das Torhaus, das sich mit dem Spitzbogentor zur stadt- 

wartsgelegenen Briicke offnete. Die urspriingliche Hohe der 

Ringmauer ist nicht mehr zu bestimmen; im Bereich des 

Wohnturms reicht ihre Aufmauerung bis zum zweiten Turm- 

obergeschofi. Ob dies mit der ehemaligen Anlage eines zwei- 

geschossigen Torhauses zusammenhangt, bleibt vorerst un- 

geklart.

Der Typologie des Wohnturms30) und der Verwendung des 

Baumaterials (Basaltsaulenmauerwerk)31) nach zu urteilen, 

diirfte die 1. Bauphase dem spaten 13. Jahrhundert ange- 

horen. Die Anlage von sogenannten Turmburgen ist im 12. 

Jahrhundert im rheinisch-westfalischen Raum bereits voll 

ausgebildet32). Im Rheinland findet dieser Burgentypus seit 

dem beginnenden 14. Jahrhundert haufige Anwendung33). 

Moglicherweise stand die Errichtung der Turmburg Ander- 

nach, unter Einbeziehung alterer Bau- und Mauerteile, in 

Abb. 12. Palas B. Westliche Sockelmauer aus Schieferbruchstein. 

(Photo U. Wirtler, 1983)

einem Zusammenhang mit der Vollendung der Stadtbefesti- 

gung im ausgehenden 13. Jahrhundert34).

In der 2. Bauphase35) wurden der Palas A errichtet und der 

Wohnturm aufgestockt. Der Palas wurde an die Ringmauer 

zwischen Wohnturm und Torhaus im Norden und das altere 

Gebaude36) im Siiden gesetzt. Fiir das Erdgeschofi sind in die 

Ringmauer zwei Fensteroffnungen gebrochen worden, das 

Obergeschofi wurde aufgestockt.

Gestalt und Ausstattung des Palas sind fiir eine stilkritische 

Datierung wenig aussagekraftig. Bauform und Einzel- 

elemente sind in der rheinischen Burgenarchitektur spate- 

stens seit dem 14. Jahrhundert nachweisbar37) und bis zum 

Ende der Burgenbauzeit im Beginn des 16. Jahrhunderts 

allgemein verbreitet38).

Zur gleichen Zeit ist auch der Typus des wehrhaften Turm- 

obergeschosses mit polygonalen Erkern oder Tiirmchen an 

den Ecken bekannt39). In Lechenich und Nideggen ist fiir 

die erste Halfte des 14. Jahrhunderts eine vergleichbare 

Bauabfolge belegt: in Lechenich erfolgte die Errichtung des 

Palas einige Jahre nach Fertigstellung des Wohnturms40); in 

Nideggen wurden der Palas erbaut und gleichzeitig der altere 

Wohnturm aufgestockt41).

In Andernach diirfte die 2. Bauphase jedenfalls aus histori- 

schen Erwagungen vor 1332 vollendet gewesen sein. Von 

Erzbischof Walram von Jiilich (1332—1349) ist bekannt, 

daft er wahrend seiner Amtszeit mehrere Burgen erbaut und 

erweitert hat. Eine Bautatigkeit an der Burg in Andernach 

ist jedoch nicht iiberliefert42) und deshalb unwahrscheinlich. 

Die Amtszeit seines Nachfolgers Wilhelm von Gennep wurde 

weitgehend von den von 1357 bis 1367 andauernden Biirger- 

unruhen iiberschattet. Die Burg wurde zweimal von den 

aufstandischen Biirgern erstiirmt und dabei so sehr bescha- 

digt, dafi nach 1367 umfangreiche Wiederherstellungs- und 

Erweiterungsarbeiten erforderlich waren43).
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Abb. 13. Innenansicht der westli

chen Langseiten von Palas A 

(rechts) and B und zum Teil er- 

haltene siidliche Schmalseite von 

Palas B (links). (Photo U. Witt

ier, 1983)

Diesen Baumafinahmen diirfte der Palas B angehbren, der 

mit seiner Westfront auf die altere Grabenmauer44) und 

gegen die siidliche Schmalseite von Palas A gesetzt wurde. 

Ein weiterer Anhaltspunkt fur die nur 40 bis 50 Jahre spa- 

tere Entstehung des Palas B ist das Angleichen der Fassaden- 

gliederung an die des alteren Palas. Es scheint offensichtlich, 

dafi mit diesem Bau und seiner aufieren Gestaltung eine Er- 

weiterung der zur Stadt gelegenen Schaufront beabsichtigt 

wurde. Vermutlich entstand zu diesem Zeitpunkt auch der 

Wehrgang in seiner heutigen Form.

Die 3. Bauphase46) —- Errichtung des Palas B und Anlage 

des Wehrgangs — wird damit in das letzte Drittel des 14. 

Jahrhunderts datiert.

Die 4. Bauphase40) erfolgte fiber hundert Jahre spater. 

Auf Veranlassung des Erzbischofs Philipp II. von Daun- 

Oberstein (1508—1515) wurden die drei aufgehenden 

Geschosse des Wohnturms (Erdgeschofi bis einschliefilich 2. 

Obergeschofi) eingewblbt. Es 1st anzunehmen, dafi die deko- 

rative Gewolbeausstattung des ersten Obergeschosses in 

einem Zusammenhang stand mit seiner Lage neben dem 

Saal im Palas47).

Schliefilich wurde unter Hermann V. von Wied (1515— 

1546) siidlich von Palas B der runde Pulverturm errichtet. 

Der Abschlufi dieser letzten und zugleich fortifikatorischen 

Baumafinahme wird um 1523 datiert48).

Ulrike Wirtler, Koln

Anmerkungen

4) Fur die hilfreiche Unterstiitzung wahrend meiner Besuche in 

Andernach mbchte ich Herrn Hans Hunder, Kustos des Ander- 

nacher Stadtmuseums, meinen Dank aussprechen. Aufierdem 

danke ich fur Hinweise und Diskussionen Dr. Manfred Huis- 

kes, Historisches Archiv der Stadt Koln, und meinen Kommili- 

tonen Brigitte Helmes-Reuter, Susanne Schafer und Matthias 

Unterm ann.

2) Zur Baugeschichte der Burg Andernach siehe: Busley, Joseph 

und Neu, Heinrich, Kreis Mayen (= Die Kunstdenkmaler der 

Rheinprovinz 17/2, 1. Halbband), Diisseldorf 1941, S. 157— 

164. Dehio, Georg, Rheinland-Pfalz, Saarland (= Handbuch 

der deutschen Kunstdenkmaler). Bearb. v. H. Caspary, W. Gbtz 

und E. Klinge, Miinchen—Berlin 1972, S. 23. Schindler, Ott- 

heinz, Andernach (= Rheinische Kunststatten), Neufi 1959. 

Schindler, Ottheinz und Huiskes, Manfred, Andernach. Innen- 

stadt (= Rheinische Kunststatten 8), Neufi 1979.

’) Zur Andernacher Stadtbefestigung siehe: Mainzer, Udo, Stadt- 

tore im Rheinland, Neufi 1975, S. 215—217, Abb. 21—24. 

Schwab, J., Die Entwicklungs- und Befestigungsgeschichte der 

Stadt Andernach am Rhein. In: Der Burgwart 18. Jg., Nr. 8, 

Braubach 1917, S. 144—156.

4) Zur Geschichte der Stadt Andernach siehe: Heyen, Franz-Jo

seph, Inventar des Archivs der Stadt Andernach (= Veroff. d. 

Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bde. 4, 7, 8 und 10), 

Koblenz 1965—1970. Huiskes, Manfred, Andernach im Mittel- 

alter. Von den Anfangen bis zum Ende des 14. Jahrhunderts 

(= Rheinisches Archiv 111), Bonn 1980.

5) Huiskes 1980 (wie Anm. 4), S. 102 und 135.

°) Ebd., S. 129—131 und 136.

7) Ebd., S. 139.

8) Ebd., S. 129—131.

9) Ebd., S. 142.

10) Ebd., S. 130.

n) Ebd., S. 150—162.

12) Ebd., S. 161; Heyen 1965 (wie Anm. 4), Bd. 4, 1 S. 77—79, 

Nr. 124: Siihnebrief vom 22. Dezember 1365 zwischen Erz- 

bischof Engelbert von der Mark und den Andernacher Biir- 

gern. Die Andernacher werden u. a. aufgefordert, alles, was 

sie an der Burg zerstort haben, zu erneuern „und zwar Holz- 

werk innerhalb von vier Wochen, Mauern und Steinwerk bis

Abb. 14. Palas B. Siidliche Schmalseite mit zugemauerten Fenstern 

und Durchgdngen zum Pulverturm. (Photo U. Wirtler, 1983)
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Abb. 15. Palas A. Innenansicht der westlichen Langseite. (Photo 

U. Wirtler, 1980)

Abb. 16. Palas B. Innenansicht der westlichen Langseite. (Photo 

U. Wirtler, 1983)

zum n'dchsten Ostern (1366 April 5)“. Siehe auch S. 52—53, 

Nr. 73: Siihnebrief vom 22. Oktober 1359 zwischen Erzbischof 

Wilhelm von Gennep und den Andernacher Biirgern, in dem 

die Andernacher aufgefordert werden, Burg und Zollhaus zu 

erneuern und alles, was sie entwendet haben, zuriickzugeben.

13) Huiskes 1980 (wie Anm. 4), S. 165—167; Schindler! Huiskes 

1979 (wie Anm. 2), S. 24.

14) Im 1. OG des Wohnturms befindet sich im Gewolbeschlufistein 

das Wappen des Erzbischofs Philipp II. von Daun-Oberstein 

(1508—1515).

15) Heyen 1970 (wie Anm. 4), Bd. 4, 10 S. 83—84, Nr. 2073: 

Ratsbeschlufi vom 13. Juni 1519. Es wird hier von Maurern 

berichtet, die demnachst in die Stadt kommen sollen, um am 

Turm der Burg zu arbeiten.

1G) Schindler!Huiskes 1979 (wie Anm. 2), S. 24.

17) Die Zeltdacher ersetzten 1836 barocke Haubendacher. Siehe 

hierzu: Hander, Hans, Andernach. In Stichen, Zeichnungen 

und Bildern (= Schriftenreihe zur Stadtgeschichte Nr. 6, 1974), 

3. u. erw. Aufl. Andernach 1979, o. S.: Der Stahlstich von 

William Tombleson, London 1832, zeigt Turm und Erker noch 

mit Haubendachern. Auf dem Stahlstich von Theodor Ver- 

has, Leipzig 1838, ist der Turm bereits mit Zeltdachern ge- 

deckt.

18) Da nur das EG und der ostliche Teil des 1. OG besichtigt 

werden konnten, stiitzt sich die Innenbeschreibung des Turmes 

auf die Plane von F. Krause (1921) bei Busley/Neu 1941 (wie 

Anm. 2), S. 158 und 160, Abb. 129 und 131 und auf den 

GrundriB des 1. OG bei Bleyl, Wolfgang, Der Donjon. Eine 

bautechnische Typologie des verteidigungsfahigen Wohnturms. 

2. Aufl. Aachen 1977, Abb. 229.

19) Die in Anm. 18 genannten Grundrisse zeigen in der Nordost- 

ecke des Turmes einen Kaminschacht. Die Kamine oder Ofen 

konnen nicht vor der Ostwand angenommen werden, da sich 

hier die Eingange von der Wendeltreppe befinden. Sie waren 

vermutlich vor der ostlichen Halfte der Nordwand angelegt. 

Dieser Annahme entspridtt das Versetzen der Fenster in die 

westliche Wandhiilfte.

20) Hunder 1979 (wie Anm. 17), o. S.: Auf dem Stahlstich von 

Theodor Verhas, Leipzig 1838, sind zwei Kaminschlote abge- 

bildet. Ein kleiner Karnin befindet sich siidlich des Treppen- 

turms und ein groBerer Kaminschlot an der Nordostecke.

21) Der Turm wurde 1836 als Gefangnis eingerichtet und diente 

spater als Aufenthaltsstatte fur Jugendgruppen.

22) Siehe hierzu: Janscha, Laurens und Ziegler, Johann, Malerische 

Rheinreise von Speyer nach Dusseldorf. Dortmund 1981, S. 65 

T XXV. Fur diesen Hinweis danke ich Dr. Manfred Huiskes.

23) Mit Ausnahme des Wandbereiches zwischen nbrdlichem Ober- 

geschofi-Fenster und Wohnturm.

24) Die profilierten Kreuzstbcke sind heute zum grofien Teil aus- 

gebrochen. Der Kreuzstock des nordlichen Obergeschofi-Fensters 

scheint erneuert worden zu sein.

25) Fur eine zumindest partielle Unterkellerung des Palas A 

spricht ein kleines Fenster in der westlichen Grabenmauer.

2G) Die Fensternischen im ErdgeschoB von Palas A und B sind 

1,65 m breit. Ihre Offnungen messen eine Breite von 1,45 m 

und eine Hohe von 2,75 m. Die beiden Erdgeschofi-Kamine 

sind im Lichten 2,20 m breit, ihre Wangenschafte sind 1,80 m 

hoch.

27) Die Nische im ErdgeschoB miBt eine Breite von 1,80 m. Vgl. 

mit den MaBangaben in Anm. 26.

28) Freundliche Mitteilung von Dr. Manfred Huiskes.

20) Die 1. Bauphase ist gekennzeichnet durch die Verwendung von 

Basaltsaulenmauerwerk mit Bruchsteinfiillung (Tuffquader/ 

Schiefer) sowie von pordser Basaltlava fur Tur- und Fenster- 

einfassungen und fur die Quaderung der Turmecken. Proble- 

matisch bleibt die Einordnung der Mauer aus Tuffquadern 

(Siidseite von Palas A). Sicher ist, dafi sie alter als Bauphase 2 

ist.

30) Quadratische Wohntiirme ahnlichen Ausmafies sind seit dem 

friihen 12. Jahrhundert iiberliefert. Naheresbei: Maurer, Hans- 

Martin, Bauformen der hochmittelalterlichen Adelsburg in Siid- 

westdeutschland. Untersuchungen zur Entwicklung des Burgen- 

baus. In: Zeitschrift fur die Geschichte des Oberrheins, 115. Bd. 

Heft 2, Karlsruhe 1967, S. 61—-114, hier: S. 96—102.

Der Andernacher Turm lafit sich u. a. mit den erhaltenen Tiir-
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men in Kleve, Neipperg und Haag vergleichen. Eine Zusam- 

menstellung dieser Tiirme ist abgebildet bei Bleyl 1977 (wie 

Anm. 18), Abb. 225—226 (Haag), 227—228 (Kleve), 229 (An- 

dernach), 232—233 (Neipperg). Die Datierungen Bleyls sind 

in weiten Teilen nicht zutreffend.

31) Die Verwendung von Basaltsaulenmauerwerk als Baumaterial 

— auch Unkelsteine genannt — fur Befestigungen rheinischer 

Stadtanlagen ist seit dem friihen 13. Jahrhundert belegt. In 

Koln sind Stadttore aus dem 1. Drittel des 13. Jahrhunderts 

erhalten, die in der Sockelzone aus Basaltsaulenmauerwerk be- 

stehen. Dazu Mainzer 1976 (wie Anm. 4), S. 241—254.

32) Lobbedey, Uwe, Baugeschichtliche Beobachtungen an der kur- 

kblnischen Burg in Lechenich. In: Beitrage zur rheinischen 

Kunstgeschichte und Denkmalpflege, R. Wesenberg zum 60. 

Geburtstag (= Die Kunstdenkmiiler des Rheinlandes, Beiheft 

16), Dusseldorf 1970, S. 129—136, hier: S. 131.

33) Ebd., S. 129. Nach 1315 wurde die kurkblnische Burg in Le

chenich zunachst als selbstandige Turmburg wiedererrichtet. 

Auch Erzbischof Balduin von Luxemburg (1307—1354) wen- 

dete beim Bau seiner Burgen nahezu ausschliefilich diesen Ty- 

pus an.

34) Die Stadtbefestigung ist um 1300 vollendet.

35) Die 2. Bauphase zeichnet sich durch die Verwendung von 

Bruchsteinmauerwerk (Tuffquader/Schiefer/Basaltlavabrocken),  

Trachyt und poroser Basaltlava fur Fenster (Gewande und 

Kreuzstbcke), Kaffgesimse und Konsolen aus. Tuffquader- 

mauerwerk wird fur die Wandverblendung des Palas und 

Tuff fur den Kleeblattfries angewandt.

30) Es wurde festgestellt, dafi die aus Tuffquadern bestehende 

Siidseite von Palas A alter als das Gebaude ist.

37) Der Palas der Kblner Burg in Biirresheim bei St. Johann 

wird um 1300 bzw. vor 1339 datiert. Die hier erhaltenen Bau- 

und Ausstattungsformen sind unmittelbar mit denen des An- 

dernacher Palas A zu vergleichen und stimmen weitgehend 

mit ihnen iiberein. Der Biirresheimer Palas besafi einen 14 m 

langen und 8 m breiten Saal, der mit Holzbalken gedeckt und 

mit 3 m hohen Kreuzstockfenstern ausgestattet war. Kreuz

stbcke und Fenstergewande bestehen aus Basaltlava. Zu Biirres- 

heim: von Werner, Karl und Caspary, Hans, Schlofi Biirres- 

heim (= Fiihrer der Verwaltung der staatlichen Schlosser 

Rheinland-Pfalz, Heft 2), Mainz 1976.

3S) Ebd. Nach 1473 wird in Biirresheim im Osten der Anlage ein 

zweiter Palas errichtet, dessen 15 m X 8 m grofier Saal eine 

Holzbalkendecke und hohe Kreuzstockfenster erhalt.

3’) Der nach 1328 begonnene und 1346 vollendete Wohnturm der 

kurmainzischen Burg in Eltville zeigt ein vergleichbares Ge- 

schofi, hier jedoch mit drei oktogonalen Ecktiirmchen. Zu Elt-

Abb. 17. Abbruchkante der Quermauer zwischen Palas A und B. 

(Photo U. Wirtler, 1983)

ville; Kratz, Werner, Eltville. Baudenkmale und Geschichte. 

2 Bde., Eltville 1962, Bd. 1 S. 40—41.

Auch der nach 1315 erbaute Wohnturm der kurkblnischen Burg 

in Lechenich war urspriinglich mit einem ahnlichen Geschofi 

(sog. gedeckter Wehrgang) ausgestattet, das liber einem Spitz- 

bogenfries vorkragte. Bleyl 1977 (wie Anm. 18), S. 98.

Abb. 18. Blick nach Siidwesten 

auf die westliche Innenwand von 

Palas A und auf die Siidseite des 

Wohnturms. (Photo U. Wirtler, 

1983)
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Abb. 19. Westansicht des Pulverturms. (Photo U. Wirtler, 1983)

40) Nach 1315 wurde der Wohnturm errichtet, der zunachst mit 

einer kleinen Hofanlage als selbstandige Turmburg geplant 

worden war. Erst nach 1332 erfolgte der Bau des Palas. 

Lobbedey 1970 (wie Anm. 32), S. 129—136.

41) Diese Baumafinahmen sind moglicherweise um 1340 anzuset- 

zen. Zu Nideggen: Hartmann, Paul und Renard, Edmund, 

Kreis Duren (= Die Kunstdenkmaler der Rheinprovinz 9/1), 

Dusseldorf 1910, S. 238—253; Ring, Klaus, Burg Nideggen 

(= Schriftenreihe des Burgmuseums Nr. 1), Koln 1979.

42) Janssen, Wilhelm, Die Regesten der Erzbischofe von Koln im 

Mittelalter. Bd. 5: Walram von Jiilich (1332—1349). Bonn 

1973; Heyden, Gerhard, Walram von Jiilich, Erzbischof von 

Koln. Reichs- und Territorialpolitik. (Diss.) Koln 1963, S. 

165—166.

43) Siehe oben unter „Daten zu Stadt und Burg Andernach“!

44) Moglicherweise ist das Gebaude aus Schieferbruchstein erst zur 

Errichtung des Palas B abgetragen worden.

45) Die 3. Bauphase zeichnet sich durch die Verwendung von 

gelblichem Tuffquadermauerwerk aus. Kaffgesimse, Fenster- 

einfassungen und Konsolen wurden aus pordser Basaltlava und 

Trachyt, der Fries aus Tuff gebildet.

40) Als Baumaterial wurde Schieferbruchstein und, wie bisher, Tuff 

und Basaltlava fur die Friese verwendet.

47) Die ehemalige Funktion dieses Raumes ist bisher noch nicht 

geklart. Er konnte dem Erzbischof als privater, dekorativ 

ausgestatteter Raum gedient haben, ahnlich der Grafenkammer 

im Wohnturm der kurmainzischen Burg in Eltville. Dazu 

Kratz 1962 (wie Anm. 39).

Moglicherweise wurde das 1. Wohnturm-OG in Andernach 

auch als Kapelle genutzt. Turmkapellen lagen haufig neben 

dem Saal im unmittelbar angrenzenden Palas. Diese Raum- 

ordnung ist fur das 14. Jahrhundert belegt in Lechenich, Lobbe

dey 1970 (wie Anm. 32), der Kolner Burg in Biirresheim, von 

Werner!Caspary 1978 (wie Anm. 37) und auf der Marksburg 

in Braubach. Zur Marksburg siehe: Backes, Magnus: Die Marks

burg. Bau- und Kunstgeschichte einer rheinischen Burganlage. 

In: Burgen und Schlosser, 1974/11, Braubach 1974, S. 67—86. 

4S) Siehe oben unter „Daten zu Stadt und Burg Andernach"!

Abb. 20. Burg in Andernach, Ansicht von Osten. 1. Hdlfte 19. Jh. Abbildung DBV-Archiv
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