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Unter den Burgen der Rauhen Alb aus der Zeit der Ho- 

henstaufen gehbrt die Ruine Hohen-Rechberg bei Schwa- 

bisch-Gmund zu den sehenswertesten Baudenkmalern dieser 

Landschaft (Abb. 1). Hoch uber dem Talgrund gelegen, ragt 

sie, weithin sichtbar, liber den Waldern auf. Man betritt 

sie, von Osten kommend, liber eine lange, leicht gekrlimmte 

Steinbriicke aus dem 18. Jahrhundert. Nach Durchschreiten 

des ersten Hofes steht der Besucher vor dem Burggraben. 

Aus seiner Tiefe steigt die hohe, eindrucksvolle Wand des 

Torhauses auf (Abb. 2). Die Wandflache ist stark aufge- 

Ibst; viele Offnungen erlauben einen Blick in das Innere 

des Hauses: Die beiden Eingange, Tor und Schlupfpforte, 

dazu drei Kanale fur die Schwingruten der friiheren Zug- 

briicken, daneben groBe Schiefischarten, Fenster unter dem 

Dach und liber der Sohle des Grabens. All diese Wand- 

durchbrliche lassen den Eindruck von Baufalligkeit auf- 

kommen, umsomehr als der Dachstuhl nach unten offen ist. 

Aber das gut erhaltene Grabendach sichert wohl auf lange 

Zeit den weiteren Bestand des Torhauses.

Unmittelbar hinter dem Tor erblickt man zur Rechten eine 

fiinfzehn Quaderreihen hohe Mauer mit leicht geknicktem 

Verlauf (Abb. 3). Die Quadern sind gebuckelt und weisen 

im ersten Abschnitt der Mauer Zangenlocher auf; nicht 

aber im zweiten. Im ersten Abschnitt ist die Wand ohne 

Offnungen. Im zweiten Abschnitt dagegen, also hinter dem 

Knick, finden sich dicht uber dem Gelande vier Licht- 

schlitze. Zwblf Steinschichten hbher ist ein romanisches 

Fenster mit eingestelltem Zwischenpfosten zu sehen. Seine 

Kanten sind abgefast, der Mittelpfosten weist eine denkbar 

einfache Ausbildung von Kapital und Basis auf. An dieses 

Fenster reiht sich dann die bekannte achtlichtige Arkade, 

eine Reihe von schrag nach innen gebbschten Offnungen 

mit halbrundem Abschlufi und ohne jeden Dekor. Die drei 

ersten davon, neben dem romanischen Fenster, stehen etwas 

hoher als die restlichen flinf. An die Arkadenwand schliefit 

im rechten Winkel das innere Burgtor an. Die Baureste im 

Inneren der Burg enttauschen den Besucher: Im Westen ein 

grofier, spatgotischer Palasbau mit zwei Obergeschossen, im 

Osten die niedrigen Mauerzlige des romanischen Palas, der 

ebenfalls wenig Erwahnenswertes aufweist. Spuren eines 

Bergfriedes fehlen. Die an der Siidseite der Burg gelegene 

Arkadenwand verdient es jedoch, genauer beschrieben zu 

werden (Abb. 3).

Sie zeigt an ihrer Innenseite ebenfalls Quadermauerwerk, 

aber mit dem Unterschied, dab nur die untersten sieben 

Steinlagen, vom jetzigen Gelande ab gerechnet, Buckel ha- 

ben. Oberhalb dieser Schicht wurden die Buckel abgemeifielt 

und die Steine genau ebenflachig zugerichtet. Der Wechsel 

in der Bearbeitung erfolgte in Hohe des ehemaligen Erd- 

geschofifufibodens. Zwei Quadern tiefer wurden die fiinf-
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zehn Balkenauflager der ehemaligen Kellerdecke, je etwa 

30/50 cm grofi, ausgespart (Abb. 3, Reihe „A“). Eine 

zweite, korrespondierende Reihe von Auflagern liegt wei- 

tere zwei Steine tiefer (Reihe „B“). Sie reicht aber nur 

uber die halbe Gebaudeliinge. Uber dem Erdgeschofifufi- 

boden befindet sich dann in halber Wandhohe die eigent- 

liche Sehenswurdigkeit von Hohen-Rechberg: Die Arkade 

mit ihren acht Offnungen. Drei davon, am ostlichen Ende 

der Arkade, liegen einen Stein hoher. Die Giite der Stein- 

metzarbeit ist beachtlich, vor allem die streng nach den 

Regeln des Steinbaues geschnittenen Fugen in den trichter- 

formigen Hohlungen und auch an der Sprungstelle der ge- 

meinsamen Sohlbank. Die Wandflache rings um die letzte 

Offnung weist — als einzige Fremdstelle an der schonen 

Steinmetzarbeit — eine grofie Flickstelle in Ziegelmauer- 

werk aus spaterer Zeit auf. In Hohe der Scheitel liegen die 

Auflager einer dritten Deckenbalkenreihe (Reihe „C“). Zu 

erwahnen sind noch zwei Konsolen knapp oberhalb der 

friiheren Kellerdecke.

Die nbrdliche Aufienmauer des besprochenen Baues ist in 

den letzten hundert Jahren vollstandig verschwunden. Der 

ehemalige Keller ist heute ein Graben, dessen Sohle etwa 

drei Meter unter dem Hofgelande liegt. Seine Nordseite 

begrenzt eine mit Gebiisch iiberwachsene Felswand. Soviel 

zum heutigen Zustand der Ruine des Siidflugels.

.IZVtuDi„uVPIDVCNNPGFuEIFDVuOVP„DV2„RZV8y//

Hohen-Rechberg war noch bis zum Jahre 1865 vollig un- 

versehrt. In einem heftigen Gewitter fiel sie einem ziinden- 

den Blitzstrahl zum Opfer. Uber den Zustand der Burg 

vor dem Brande von 1865 geben Plane der Inventarisation 

der Kunst- und Altertumsdenkmale im Konigreich Wiirt- 

temberg Auskunft1), ferner jene im gedruckten Burgfiihrer2). 

Den beiden genannten Quellen liegen altere Plane vom 

Jahre 1768 zu Grunde. Aus ihnen konnen die im ausgehen- 

den Mittelalter vorgenommenen Anderungen am romani- 

schen Bestand der Burg ersehen werden. Das Aussehen 

Hohen-Rechbergs vor dem grofien Brande wurde von zwei 

Kiinstlern aus der Zeit der Romantik, —■ Albrecht und 

Wagner — wahrheitsgetreu und auch sehr stimmungsvoll 

wiedergegeben3) (Abb. 4).

Aus ihren Werken erkennt man, dafi die Burg Hohen- 

Rechberg durch Aufstockungen in Fachwerkbau moderni- 

siert und — dank grofierer Fenster — auch wohnlicher 

wurde. Aus den Schnittzeichnungen der Inventarisation 

geht hervor, dafi vor allem der urspriingliche Zustand des 

Sudfliigels im Inneren stark verandert wurde (Abb. 3). So 

wurde der Raum unter dem romanischen Keller durch Fels- 

ausbriiche erweitert und damit ein zweiter Keller, mit Aus- 

gang in den Palas, gewonnen. Sein Gewolbe ruhte, in Hohe 

der Fundamentsohle, auf dem Felsen. Der Zugang zu die- 

sem vollig lichtlosen Keller war nur vom aufieren Burghof 

durch ein Tor moglich, welches nachtraglich in die innere 

Hofmauer gebrochen wurde. Diese zwei Umstande sind es, 

welche auf den spateren Einbau des Kellers schliefien 

lassen.

Der Erdgeschofiraum, dem die Arkaden zugehoren, diirfte 

urspriinglich eine lichte Hohe von mindestens 3,70 m ge- 

habt haben. Die spatere Unterteilung durch Einbau eines 

Gewolbes und dariiberliegender Decke geht ebenfalls aus 

den vorgenannten Planen hervor. Sie enthalten allerdings 

einige Widerspriiche und zwar: Im Schnitt sind die Decken- 

balken des romanischen Kellers durch zwei Unterziige un- 

terfangen, welche auf Stiitzen ruhen. Diese wiederum stehen 

auf dem untersten Gewolbe. Warum die sicher sehr starken
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Deckenbalken unterfangen werden mufiten, ist nicht zu er- 

kennen. Im Erdgeschofi ist auch ein Gewolbe eingezeichnet, 

fur welches aber am Quadermauerwerk keine Spuren von 

nachtraglich eingesetzten Kampfern zu finden sind. Nur 

eine Reihe von 1—4 cm tief ausgesplitterten Quadern unter 

den Arkaden mbgen noch Mbrtelfugen sein, die von den 

Gewblbeanschliissen des nachtraglichen Einbaues stammen. 

Als Kampfer fur ein Gewolbe von 4—5 m Spannweite 

konnten sie jedenfalls nicht ausreichen. Richtig wird daher 

die Annahme sein, dafi die vorerwahnten Unterfangungen 

aus Unterziigen und Stiitzen nicht unter, sondern a u f 

der Kellerdecke standen. Die im Grundrifi der Inven- 

tarisation eingezeichneten, seitlichen Gewdlbebegrenzungen  

miibten dann eigentlich die Kanten der Unterziige gewesen 

sein. Die erwahnten Unterziige samt Stiitzen trugen somit 

das neue Gewolbe.

Diese Baumafinahme bezweckte eine Verbesserung der 

Feuerstellen, wie die Spuren eines Herdes beweisen; Risse 

im Ziegelmauerwerk zeigen an, dab senkrechte Kamine 

ausgebrochen wurden, die in eine oder zwei Arkaden ein- 

miindeten. Die Kiiche war durch zwei Querwande begrenzt. 

Sparliche Reste davon sind die beiden Konsolen. Ferner 

darf man aus den fehlenden Balkenlbchern iiber der bst- 

lichen Halfte des Kellers schliefien, dafi an dieser Stelle, 

neben dem alten Palas, eine Verbindungstreppe zwischen 

seinen Raumen und jenen des Siidtraktes bestanden hat. Sie 

wurde abgetragen und durch eine Freitreppe an der Nord- 

seite des Hauses ersetzt. Der Schlufi, im Erdgeschofi die 

romanische Kiiche und vielleicht auch die Diirnitz zu su- 

chen, liegt nahe. Die sonstigen Erneuerungen an den iibri- 

gen Burghausern in der Zeit um 1500 kbnnen aufier Be- 

tracht bleiben, da sie fur die Frage nach dem Zweck der 

siidseitigen Arkaden ohne Belang sind.

.NIV.IuBuTEVPIZVtZL„PI

In der Literatur zur Ruine Hohen-Rechberg finden sich 

keine Erklarungen zu den Arkaden und keine Hinweise 

auf ahnliche Anlagen. Ihre Merkmale mbgen deshalb noch- 

mals beschrieben sein:

1. Die Erweiterung eines senkrechten, schmalen Mauer- 

schlitzes nach aufien, von etwa 20 cm auf 135 cm Breite 

und dementsprechend auch nach der Hbhe.

2. Die enge Reihung der Offnungen, bei auberen Abstan- 

den von nur 20 cm.

3. Eine rein technische Formgebung mit Verzicht auf jeg- 

lichen Dekor.

4. Die Mafiverhaltnisse weichen von jenen der kirchlichen 

Architektur erheblich ab.

Wandbffnungen in der beschriebenen Art sind an mehreren 

Burgen Wiirttembergs zu finden: Am Palas der Burg Lich

tenberg im Bottwartal befindet sich neben dem Burgtor 

eine Reihe von drei eng nebeneinander stehenden Offnun- 

gen mit leicht geknickten Stiirzen. Ihre Pfeiler sind, wie 

der Steinverband zeigt, nachtraglich eingesetzt. Es kann 

auch eine Auswechslung von beschadigten Steinen vorlie- 

gen. Am Steinhaus der Kbnigspfalz zu Wimpfen sind im 

Erdgeschofi der aufieren Giebelmauer sechs Offnungen von 

70 bis 100 cm Breite, in zwei verschiedenen Hbhen wech- 

selnd, angeordnet. Am Palas der Burg Krautheim hat sich 

im Erdgeschofi eine Reihe von vier Offnungen mit den 

lichten Mafien von 0,15/1,20 m erhalten. Sie gleicht jener 

von Hohen-Rechberg weitgehend. Der Palas der Ruine 

Staufeneck weist zwei Fenster auf. Das Format der Off

nungen gleicht jenem der Wohnraumfenster, sie unterschei- 

den sich von letzteren durch die Erweiterung nach aufien. 

Schliefilich sei noch auf den Wohnturm der Kbnigspfalz zu 

Rothenburg o. d. Tauber hingewiesen, mit zwei trichter- 

formigen Offnungen neben einem romanischen Fenster. 

Wegen ihrer ungleichen Hbhenlage erinnern sie, auch nach 

der Form, mehr an jene ostalpiner Burgen.

Die Ausbildung dieser mehr oder weniger regelmafiig ge- 

reihten Offnungen als senkrechte Schlitze darf man als 

lokale Eigentiimlichkeit wiirttembergischer Burgen ansehen. 

Piper traf ahnliche Merkmale an bsterreichischen Burgen
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an, aber nicht als Arkaden oder Reihung von Mauer- 

schlitzen, sondern als dreieckige, viereckige oder runde Lo

cher, alle zusammen, 3—8 Stuck, jeweils im Dreieck grup- 

piert, manchmal von einer Halbkreisnische zusammengefaftt. 

Oft 1st an den Ruinen nur noch ein halbrundes Loch von 

betrachtlichen Abmessungen zu finden, ein Hinweis auf die 

friihere Existenz solcher Offnungen. Piper fand sie zuerst 

an den Burgen des Murtales. Wegen ihrer Verengungen 

verwies er wiederholt auf die Ruine Hohen-Rechberg und 

wegen der halbrunden Wandbffnungen auch auf zvzei elsas- 

sische Burgen: Spesburg und Birkenfels. Piper konnte noch 

keine befriedigende Erklarung fiir diese Erscheinung geben. 

Erst in der letzten Auflage seiner Burgenkunde setzt er zu 

diesem Kapitel die Anmerkung: „(Rauchkiichen?)“. Das 

Fragezeichen besagt wohl, daft er sich noch nicht ganz 

sicher war, die Losung des Ratseis gefunden zu haben.

Der Verfasser hat dieses Problem im Jahre 1968 ebenfalls 

behandelt5). Bei dem Versuch, Aufschliisse liber den Innen- 

ausbau des romanischen Palas zu bekommen, fand er, daft 

die genannten Offnungen stets neben einem romanischen 

Fenster lagen, das nur zu einem Wohnraum gehoren 

konnte. Ferner, daft in der ersten Halfte des 13. Jahrhun- 

derts die Wohnungen der Burgherren nur aus drei Raumen 

bestanden: Der Kiiche, dem Wohnraum und dem Saal. 

Dieser letztere befand sich regelmaftig im zweiten Ober- 

geschoft. (Davon machen auch die Konigspfalzen keine Aus- 

nahme, wie das Beispiel von Eger zeigt.) In den Wohn- 

tiirmen sind Wohnraum und Kiiche des ofteren noch ein 

einziges Gelaft. Es gelang der Nachweis, daft die beschrie- 

benen, dreieckigen Gruppen von Offnungen zu Feuerstellen 

gehbrten, also Rauchabzugslocher sind. Sie sind die Vor- 

laufer der Kamine. Diese Rauchabziige waren in den nord- 

lichen Ostalpen und in ihrem Vorland, zwischen Bregenz 

und Wien, an den Burgen und ersten Biirgerhausern weit 

verbreitet.

Die 1968 gefundenen Merkmale und die daraus gezogenen 

Schliisse konnen noch verallgemeinert werden: Hinter sol- 

chen Offnungen befanden sich nicht nur die Kiichen, son

dern auch die Wachterstuben der Burgtore und die Wehr- 

platten der Bergfriede. Manches spricht dafiir, daft die 

Raume mit den Feuerstellen ganz, oder nur teilweise, mit 

Holz ausgekleidet und auch mit Holz eingewolbt waren, 

vornehmlich in Blockbauweise. Das geht aus den geringeren 

Mauerstarken neben den Feuerstellen hervor. Als Beispiele 

seien genannt: Mannsberg in Karnten (Abb. 7), Finster- 

griin in Lungau, Kronegg und Leonstein in Oberosterreich. 

Auf der Ruine Ruttenstein im Miihlviertel ist noch die 

Putzkante eines Tonnengewolbes liber den Rauchabzligen 

zu erkennen. Es ist sehr wahrscheinlich, daft auf den klei- 

neren Burgen Kiiche und Kemenate ein und derselbe Raum 

waren. Haag in Oberbayern und Glanegg in Karnten seien 

dafiir genannt.

Diese Studie fand keinen Niederschlag in den Werken der 

Fachwelt. Was mogen die Griinde sein? Es ist anzunehmen, 

daft die einstigen Kiichen des 13. Jahrhunderts noch nicht 

als solche erkannt werden konnten, derm es fehlten ihnen 

die vertrauten Merkmale einer Burgkiiche: Senkrechter Ka

rnin mit Rauchmantel und vor allem der Spiilstein. Ferner 

die Einwolbung des Raumes in Stein mit den Lbchern fiir 

die Balken, an denen das Fleisch zum Rauchern aufgehangt 

wurde. Die Vorstellung einer Auskleidung der Kiiche in 

Holz mag wegen des Gedankens an die Feuergefahr be- 

fremdend sein. (Vielleicht hat man sich mit einem Lehm- 

bewurf davor geschiitzt.) Die vorerwahnten Merkmale 

einer Kiiche fehlen nicht auf der Burg Kastelbell oder auf 

der Marksburg. Sie zeigen uns aber, welch kultureller Auf- 

stieg in der Zeit von ungefahr 1250 bis etwa 1400 erfolgt 

sein muft. Umbauten in den Kiichen wie jener auf Hohen- 

Rechberg trugen dazu bei, das Bild der romanischen Kiiche 

zu loschen.

7INBIZIVrZLITTBTNDDIVbuVPNIDIOVgRIO„

Nach Erscheinen der vorgenannten Arbeit des Verfassers in 

dieser Zeitschrift 1968 brachte eine Arbeit von Dobroslava 

Menclova6) neben Bestatigungen auch weitere Aufschliisse 

zur Frage nach dem Sinn und Zweck dieser ratselhaften 

Offnungen. Ihre Untersuchung gait den von Kdnig Karl IV. 

in Bohmen erbauten Konigsschlossern und einigen anderen 

Burgen des 13. Jahrhunderts. Die Ergebnisse waren iiber- 

raschend:

1. ) Hinter den pyramidenformigen Fenstern — oder Off- 

nungsgruppen — lagen stets Kammern in Blockbauweise 

mit Holztonnengewolben. Selten waren Spuren von Fach- 

werkwanden mit waagerechten Decken anzutreffen.

2. ) Es ist als sicher anzusehen, daft die Raume zu erwar- 

men waren, obgleich sich keine Anzeichen von Kaminen 

oder sonstigen Heizanlagen fanden.
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3. ) Die Konigsburgen bestanden in den Obergeschossen aus 
einer Flucht von streng typisierten Wohnungen mit je einer 

gewolbten Eingangshalle von 2 Jochen, von deren Schmal- 

seite aus ein uber quadratischem Grundrifi iiberwolbter 

Raum mit offenem Kamin zu betreten war. Ihm gegeniiber 
lag eine gleich grofie Kammer, die Wande mit Blockwerk 

ausgekleidet und mit einem Tonnengewolbe in Holz abge- 
schlossen.

4. ) In der AuEenwand ist stets die Pyramide der Offnun- 

gen zu sehen.

SchlieElich sei noch auf eine Festschrift von Oswald Graf 

von Trapp: „Ungeklarte Bogenbffnungen an Tiroler Bur- 
gen"7) hingewiesen. Trapp bringt bisher unbekannte, noch 

nicht veroffentlichte Abbildungen mit derartigen pyrami- 
denfbrmig gruppierten Offnungen aus seinem Archiv. Sie 
bestatigen u. a. die Vermutung des Verfassers, daE sich auf 

der Ruine Brandis in einer Einsturzstelle des Bergfrieds 

eine zum Saal gehdrige Rauchkiiche befunden haben miisse. 

Alle Abbildungen lassen sich mit den in B.u.S. geauEerten 

Ansichten des Verfassers in Einklang bringen. O. v. Trapp 

widerlegt auch in seiner Festschrift die oft ausgesprochene 

Vermutung, die Offnungsgruppen dienten einst der Signal- 
gebung. Er auEerte sich zu vorgenannter Arbeit bejahend.

Fast alien Verfassern gemeinsam, von Piper bis Menclova, 

ist ein Suchen nach einem formalen Zusammenhang der 
Offnungspyramiden mit der hohen kirchlichen und profa- 

nen Steinarchitektur zur Zeit der Gotik. Die Erklarungen, 

ENRIUuVLRC.SI3ZSLKNGVLUHSLVRKS„RVSZIRSLIENRI“uZ2LGE (Piper) 

oder: JELSIF"ZNPLES„KuZPLUSIi„uZE„8„UIESZI9S„RVSZI.NVVS 
RLC.VGLC.ISL„S„I)SLVUS„ERRLRC.S„IeL„„(ISRIlNZS„ILnN.ZRC.SL„5 
GLC.IN„USES8VSVSIeFLV)2uUS„KS„RVSZ— (D. Menclova) erschei- 

nen unglaubhaft bei der von D. Menclova nachgewiesenen 

Bauweise in Holz, vor allem dem am besten belegten Block - 
bau. Seine Technik erklart alle vorkommenden Fenster- 

formen an den Offnungspyramiden miihelos.

Der Blockbau, das Bauen mit liegenden Hblzern (Abb. 7, 8), 

verlangt eine Aussteifung der Wand durch andere Quer- 

wande in gleicher Bauweise. Das Einschneiden von groEe- 

ren Wan doff nungen, wie Tiiren und Fenster, erfordert das 

Sichern der durchgetrennten Wandbalken durch Diibel, bei 

groEeren Offnungen durch stehende Holzer und Pfosten 

mit einer Langsnut, in welche die liegenden Holzer ein- 

greifen. Ihr Kopfende muE wieder in einen durchgehenden 

Balken eingreifen. Das verschiedene Schwindmafi des Hol

zes, d. h. — langs- bezw. quer zur Faser — bringt die Ge- 
fahr der Fugenbildung in der Wand mit sich, wenn die 

Zapfen der stehenden Holzer nicht genugend Luft liber sich 

haben. Die Urform des Fensters ist daher die Ankerbung 

des Balkens auf seine halbe Starke. Um moglichst viel 

Licht einfallen zu lassen, werden die Lochkanten stark ab- 

geschragt. Eine grofiere Offnung erreicht man dann durch 

Anschneiden des dariiberliegenden Balkens. Die zweite 

Verbesserung erreicht man durch Einschneiden von mehre- 

ren Offnungen nebeneinander, die wieder in 2 Balken ge- 
schnitten werden. Die dritte Verbesserung der Belichtung 

war dann eine zweite Reihe von Lochern wie vor, die aber 

zur unteren Reihe versetzt sein mufiten.

Auf diese Weise bleibt die Holzfaser auf eine grofiere 
Lange unzerstbrt. Die Locher mufiten also in grofieren 

Abstanden vorgesehen werden. Die Form der Kerbungen 
lag im Belieben des Zimmermanns (Abb. 8). Als echte 
bauerliche Volkskunst, innerhalb der Bautechnik, wurden 

sie von den jeweils giiltigen Formen der Architektur nicht 
beeinflufit. Bei hohen Offnungen, wie auf der Burg Karls- 

krone in Bohmen, wurden mehrere Balken verdiibelt. Die 

Abbildung 6 mbge den konstruktiven Aufbau verstandlich 

machen.

■SCHLOSS Lld HT-NBERG
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Man wird ganz gewifi in den Bauernhausern schon friih 

erkannt haben, dal? die Abschragung der Laibungen den 

Rauchabzug — infolge der Vergrofierung des Querschnit- 

tes — begiinstigte. Man hat sie deshalb auch in dem vor- 

geblendeten Mauerwerk ausgefiihrt, welches der Blockwand 

vorgesetzt wurde. Diese MaKnahme war zu ihrem Schutz 

gegen Brandpfeile notwendig. Die offenen Feuerstellen 

werden in der Nahe der Rauchabziige gewesen sein, so dafi 

man um sie herum gehen konnte (Daher auch die vergeb- 

liche Suche D. Menclovas nach den Kaminen). Es lag fur 

die Burgenbauer nahe, die bauerliche Kiiche zu iiberneh- 

men, also Rauchkiichen in Holz zu bauen, mit ihren giin- 

stigen Moglichkeiten zur Aufhangung der Kiichengerate an 

eingebohrten Holznageln. Der Brandgefahr in der Nahe 

des Herdes wird man durch Verputz oder Lehmbewurf des 

Holzes vorgebeugt haben. Im iibrigen werden sich in der 

Friihzeit des Rittertums adelige und bauerliche Wohnkultur 

noch nicht stark unterschieden haben. Die Trennung be- 

ginnt bei der Raumheizung: Hier der offene Karnin, dort 

der bessere Kachelofen. Auf den Burgen glauben wir dann 

eine weitere Differenzierung annehmen zu durfen: Am 

offenen Feuer des Kamins safien die Herren, die Damen 

dagegen durfen wir in behaglicheren Blockwerkstuben ver- 

muten, am offenen Herdfeuer, dessen Glut ein Drahtkorb 

zusammenhielt. Es ist aber auch eine Beheizung der Frauen- 

gemacher durch Kohlenbecken durchaus im Bereich der 

Moglichkeiten. Eine Verschlufivorrichtung der Rauchabziige 

ist wahrscheinlich.
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Nach Erlauterung der technischen und physikalischen 

Griinde, welche zum Bau trichterformiger Offnungen fiihr- 

ten, wenden wir uns den Burgen in jenen Gebieten zu, in 

welchen der Blockbau wenig gebrauchlich oder ganz unge- 

brauchlich blieb. Auf der Ruine Hohen-Rechberg und den 

sonstigen bereits genannten Burgen Wiirttembergs konnte 

— dank des zur Verfiigung stehenden Steines —, auf eine 

zweite, hoher liegende Reihe von Offnungen verzichtet 

werden, da sie ohne weiteres als hochgezogene, schmale 

Schlitze ausgefiihrt werden konnten. An diesen Burgen ist 

die Wandverkleidung der zugehorigen Raume unbekannt. 

Waren sie verputzt oder mit Holz verkleidet? Wurden sie 

in gleicher Weise genutzt, wie in den Gebieten des Block- 

baues, als Kiichen, Kemenaten, als Diirnitz und Mann- 

schaftsraume?

Auf der Suche nach Anhaltspunkten zur Losung dieser 

Fragen sei an der Ruine Hohen-Rechberg auf den Sprung 

in der Sohlbank der Arkaden hingewiesen. Die sorgfaltige 

Steinmetzarbeit an dieser Stelle schliefit die Annahme einer 

Nachlassigkeit im Baugeschehen aus. Dem Sprung in den 

Arkaden miifiten auch verschiedene FuKboden- bezw. Dek- 

kenhohen entsprechen. Betrachtet man daraufhin die drei 

Balkenlagen A B C in Abb. 3, dann fallt auf, dab die 

Reihen „A“ und „B“ im Ostbereich des Siidfliigels dicht 

iibereinander liegen. Das Ende der unteren Reihe „B“ liegt 

genau unter dem Arkadensprung. Es ergibt sich die Frage: 

Sollte die Reihe „A“ urspriinglich nur in der Westhalfte 

des Siidfliigels bestanden haben? Wurde sie beim Umbau 

um 1500 verlangert, als der Siidfliigel einheitlich auf die 

ganze Lange eingewolbt wurde? Oder ist die ganze Balken- 

lage „A“ erst um 1500 entstanden?

Des weiteren ist fiir die hohe Lage des romanischen Fen

sters eine Erklarung zu suchen. Zu ihm wird ein Fufiboden 

gehort haben, der fiir das Fenster eine Briistungshohe von 

etwa einem Meter ergab. Dem entsprache dann uber der 

Reihe „B“ ein Raum von rund 2,50 m lichter Hohe. Da 

aber fiir die angenommene Decke die Balkenlocher fehlen, 

ist eine eingestellte Fachwerkskonstruktion anzunehmen, 

welche die Decke fiir diesen Abschnitt des Siidfliigels — 

vom Palas bis zum Arkadensprung — trug. Der ostliche 

Abschnitt des Siidfliigels schliefit an den Palas an, diese 

Lage gestattet hier die Kemenate anzunehmen8). Sie be- 

stand somit aus drei Raumen: einer Wendeltreppe — un- 

mittelbar neben dem Palas —, einem Raum mit dem roma

nischen Fenster (von dem sich im Sommer eine herrliche 

Fernsicht bot) und schliefilich einem dritten, holzverkleide- 

ten Raum mit drei Rauchabziigen einer Feuerstelle fiir die 

kiihlen Tage. Die westliche Halfte des Siidfliigels mufi, 

nach den tiefer liegenden Arkaden zu schlieben, die Burg- 

kiiche gewesen sein.
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Es sei auch noch zu den sechs Rauchabziigen im Steinhaus 

der Konigspfalz Stellung genommen. Das Steinhaus ist, — 

wie Prof. Arens nachweisen konnte — der Kemenatenbau 

der Pfalz4). Die auf- und absteigende Anordnung der 

romanischen Erdgeschofibffnungen an der talseitigen Schmal- 

seite des Baues kann nicht auf formale Uberlegungen des 

Baumeisters zuriickgefiihrt werden. Naher liegt es, irgend- 

welche zweckbedingten Erfordernisse anzunehmen. Waren 

sie tatsachlich Rauchabziige, darf man vielleicht in Einrich

tungen an den Feuerstellen zum Kochen, Braten und Bak

ken den Grund suchen. Die Offnungen liegen in der Stirn- 

wand eines grofien Saales mit den Abmessungen von 

10/18 m. Neben den Offnungen befindet sich in der 

Langswand auch ein offener Karnin. Wir konnen uns vor- 

stellen, dafi im Erdgeschofi der koniglichen Kemenate, — 

in diesem grofien Saal — ein Kommen und Gehen von 

Boten und Dienern, Soldaten und Knechten, aber auch 

grofier Herren gewesen sein mufi, die zu jeder Tageszeit 

zu verpflegen waren. Sie nahmen, getrennt nach Rang und 

Stand, ihre Mahlzeiten ein, die Herren am giinstigsten 

Platz neben dem Karnin. Also eine Diirnitz fur alle (ver- 

gleichbar mit der etwa gleichgrofien Diirnitz auf der Her- 

zogsburg zu Burghausen) oder genauer gesagt, eine Grofi- 

kiiche. Wir wiirden heute sagen: eine Kantine der Konigs

pfalz.
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haben, denn es wird berichtet, im Graben an der Ostseite 

habe ein Mauerstiick mit schmalen Offnungen von 12 cm 

Breite gelegen10). Die Kiiche lag demnach dem Palas gegen- 

iiber und nicht in ihm, wie in Krautheim oder Lichtenberg. 

Der Verfasser konnte bei einem Besuch der Ruine nur noch 

feststellen, dafi vor kurzem ein weiterer Einsturz an der 

inneren Grabenwand erfolgt war. Zur Sicherung der noch 

bestehenden Mauern mufite der Graben dann vollig aus- 

geriiumt werden. Eine weitere Nachforschung nach Resten 

der alten Burgkiiche war somit nicht mehr moglich.
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Auf der Suche nach weiteren mit Hohen-Rechberg ver- 

gleichbaren Baudenkmalern, wurde auch auf die Ruine der 

Hinterburg bei Neckar-Steinach und der Burg Leofels bei 

Ilshofen hingewiesen. Beide sind wegen ihrer einander ahn- 

lichen, spatromanischen Arkaden beriihmt. Ihren konstruk- 

tiven Aufbau moge Abbildung 9 verdeutlichen. Er weicht 

von den Hohen-Rechberger Arkaden vollig ab. Es gibt 

noch weitere Beispiele zur Flinterburg, im Elsafi, an den 

Burgen Dreistein, Birkenfels, Landsberg, der Wasenburg 

und der Liitzelburg10). Die in den Entlastungsbogen einge- 

setzten diinnen Steinplatten mit feiner Steinmetzarbeit wa

ren nach dem Verfall der Burgen schnell dem Untergang 

geweiht. Es ist verstandlich, dafi die stehen gebliebenen 

Entlastungsbogen, etwa an der Liitzelburg — dann zum 

Vergleich mit den gleichgrofien, halbrunden, leeren Fenster- 

hohlen ostalpiner Ruinen verlockten und die Existenz fru

iterer Rauchkiichen auch im Elsafi annehmen liefien (Man 

vergleiche Abb. 7 der Ruine Mannsberg mit Abb. 3). Die 

Arkaden der Ruine Hinterburg und der genannten elsassi- 

schen Burgen lassen nur die Erklarung zu, in den zugeho- 

rigen Raumen habe sich das gesellschaftliche Leben der 

Burgherren abgespielt.

Auf der Hinterburg mufi es auch eine Kiiche mit seitlichen 

Rauchabziigen in der beschriebenen Ausfiihrung gegeben
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') Inventarisation der Kunst- und Altertumsdenkmale im Kbnig- 

reich Wiirttemberg, Inventar Jagstkreis.

2) „Die Burg Hohen-Rechberg und ihre Geschichte." (Burgfiihrer).

/hI TN'IeC.SKuGE „Alte Ansichten der Schwabisdten Alb.“ 1954.

chI 9ZLV)IiZS„R( Die Konigspfalz Wimpfen. Berlin 1967.

phI iaIAN„EUZNK( Die romanischen Profanbauten auf den Burgen 

und Ruinen Osterreichs und Altbayerns, in: Burgen und 

Schlosser, 9. Jahrgang, 1968/1.

QhI3u2ZuRGNnNITS„CGunN „Blockwerkskammern in Burgpaliisten 

und Biirgerhausern."

khI ?RlNGEIbZNKInu„I;ZNFF „Ungeklarte Bogenbffnungen an 

Tiroler Burgen.“ Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. 

Dr. Fr. Huber.

8) Siehe bei 9ZLV)IiZS„R „K6nigspfalz Wimpfen“; Beobachtun- 

gen uber die Lage der Kemenaten.

■hI3N„HlNZVIASLRVLHul( Burg Krautheim und die Architektur 

des 13. Jahrhunderts in Mainfranken, in: Wiirtt. Franken, 

Schwabisch Hall, Nr. 43/1959, Seite 52 ff.

10) Herr Thomas Biller wies mich im Jahre 1974 auf das Vor- 

kommen von grofien halbrunden Offnungen an elsiissischen 

Burgen hin, die ursprunglich — nach mehreren Anzeichen — 

mit mehrteiligen Steinplatten von 20 bis 30 cm Starke ge- 

schlossen waren. Sie waren nicht im Verband mit dem 

Mauerwerk der Entlastungsbogen ausgefiihrt (ahnlich jenen 

der Hinterburg).
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