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Dieses Lexikon der Burgen auf dem 

heutigen Temtorium Polens (also 

nicht nur polnischer Burgen) ist 27 

JahrenachdemVorbildwerkvon Boh- 

dan Guerquin (Breslau) unter glei- 

chem Titel erschienen (B. Guerquin: 

Zamki w Polsce, Arkady - Warszawa 

1974, 19842). Guerquins Werk, mit 

459 Abbildungen und Planen illus- 

triert, beinhaltet 460 Burgen. Beson- 

ders wertvoll erscheint bis heute seine 

Erfassung der polnischen Burgenge- 

schichte von Holz-Wehranlagen bis 

zu Bastionsfestungen des 17. Jahr- 

hunderts. Ein Team unter der Leitung 

von L. Kajzer, einem in der Burgen- 

forschung spezialisierten Archaolo- 

gen, erganzte und erweiterte den Bur- 

genkatalog von Guerquin um weitere 

40 Objekte und brachte die zusam- 

mengefasste polnische Burgenkunde 

auf den heutigen Stand. Archaologi- 

sche Befunde - publizierte, wie auch 

nur miindlich vermittelte - sowie bei 

den Bauarbeiten (Sanierung, Restau- 

rierung bzw. Rekonstruktion) der Bur

gen aus den zwei letzten Dekaden er- 

langte Forschungsergebnisse stellen 

einen griindlichen Uberblick liber die 

Burgenlandschaft Polens dar. Von den 

Lexika C. Tillmanns (1960) und F. W. 

Krahes (1994), welche 4000 Burgen 

im deutschsprachigen Raum doku- 

mentieren, unterscheidet sich dieses 

anspruchsvolle Werk mit nur 500 Ob- 

jekten durch einen groBziigig gestalte- 

nen Katalog mit ausfiihrlichen Anga- 

ben zur Baugeschichte sowie durch 

die Anfiihrung der Forschungsergeb

nisse mit vollstandiger Literatur zu 

jeder Burg auf 1 bis 5 Seiten. Mit 

hervorragenden farbigen Luftaufnah- 

men und Zeichnungen mit schwarzla- 

vierter Andeutung der mittelalterli- 

chen Bauphasen prasentiert sich das 

Lexikon gleich einem Bilderbuch. 

Auf 75 Seiten ist die Problematik der 

Burgenforschung in Polen zusam- 

mengefasst vielseitig angesprochen, 

wobei der Zeitraum vom Anfang des 

13. Jahrhunderts bis zu den wehrhaf- 

ten Schlossanlagen des 17. Jahrhun

derts die bei Guerquin beriicksichtig- 

ten Holz-Befestigungen jedoch aus- 

schlieBt. Mit einem Beitrag zur Erfor- 

schung von Burgen dokumentieren 

die Verfasser die Errungenschaft wis- 

senschaftlicher Zentren und einzelner 

Personen bis auf den heutigen Tag. In 

dem Aufsatz „Land“ werden die Hyp- 

sometrie, die Hydrographie, das Bau- 

material und die kreative Kraft der 

Burgherren analysiert. Den „Investo- 

ren“ der Burgen ist der nachste Auf

satz gewidmet. Anfangs, also zur Zeit 

der Teilfiirstentiimer (bis 1320), ging 

die Initiative zum Bau der Burgen al- 

lein von den Fiirsten und Bischbfen 

aus, danach war ein halbes Jahrhun- 

dert lang (bis ca 1370) der Bau der 

Kbnigsburgen vorherrschend, bis das 

gelockerte Regal den Aufschwung 

von Privatburgen ermoglichte. Der 

Erlauterung der differenzierten Funk- 

tionen der Burgen folgt die Darstel- 

lung der Gesamterscheinung im 

nachsten Aufsatz: das „Raumange- 

bot“. Randhausburgen mit Bergfried. 

Wohnturmburgen (im Text oft iiberbe- 

wertend als donjon bezeichnet) sowie 

die fiir Nordpolen charakteristischen 

Kastellburgen bis hin zur Nutzung 

einzelner Raume reflektieren das Le- 

ben in den Burgen. Der interessante 

Beitrag „Der Anfang“ der Burgen 

(zw.1200 und 1320) suggeriert im 

Gegensatz zu Guerquin die Wahr- 

scheinlichkeit eines alteren Ur- 

sprungs des Burgenbaues als die Lieg- 

nitzer Fiirstenburg Heinrichs I., des 

Bartigen (1201 bis 1238). Noch nicht 

vollstandig archaologisch abge- 

schlossene Forschungen weisen 

schon auf den Bau der Burg Boles- 

laus‘ I., des Langen, bei Wlen/Lahn- 

haus (nbrdlich von Hirschberg) hin, 

die angeblich noch Kaiser Friedrich I. 

Barbarossa nach 1163 initiieren lieB. 

Wahrend in Liegnitz allmahlich (ab 

ca. 1200) Holzbauten durch massive 

Anlagen ersetzt wurden, entstand bei 

Lahnhaus nach deutschem Vorbild 

eine Randhausburg mit einem ange- 

schlossenen sechseckigen Bergfried; 

der Wohnturm und die Kapelle gehd- 

ren dem 13. Jahrhundert an. Nach der- 

artigem Muster entstanden in der 

zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts 

die Burgen des Fiirsten Boiko I. von 

Schweidnitz-Jauer (Wartha, Bolken- 

hain, Donnerau und Kynast). Der Wa- 

wel in Krakau mit friihromanischen 

Sakralbauten und einem stolp (Turm) 

des ersten Konigssitzes Polens ist erst 

ab Ende des 13. Jahrhunderts zu einer 

festen Burg ausgebaut worden. Wohn

turmburgen der Feudalherren begeg- 

nen uns zur gleichen Zeit (Bober- 

rbhrsdorf/Siedlecin und Posen). Bis 

1320 wies GroB- und Kleinpolen nur 

wenige feste Burgen auf. Der Norden 

Polens war im 13. Jahrhundert zwi- 

schen unabhangigen territorialen Ein

richtungen aufgeteilt, dem Deut- 

schen Ordensland und den Fiirstentii- 

mern Pommern und Pommerellen. 

Die spezifische Eigenart der Deutsch- 

ordensburgen, zuletzt griindlich von 

T. Torbus vorgelegt (Die Konvents- 

burgen im Deutschordensland Preu-
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Ben, Miinchen 1998), ist von den Au- 

toren durch die Beschreibung von Bi

schofs-, Domkapitel-, Vogt- und Pfle- 

gersburgen sowie von Wildhausem 

erganzt worden.Wie schwer die Dar- 

stellung der Entwicklungsgeschichte 

des Ordensburgtpus auch sein mag, so 

haben sich die Verfasser beim Uber

gang von unregelmaBigen Grundris- 

sen wie bei Thorn und Alt-Kulm (zw. 

1250 und 1270) zum regelmaBigen 

Konventhausschema (ab den sieb- 

ziger Jahren) auf die Hypothese T. 

Durdiks gesttitzt, der den Einfluss 

Kbnig Ottokars 11.(1253 bis 1278) - 

den spateren Erbauer von bbhmischen 

und dsterreichischen Kastellen (z. B. 

Plisekab 1260)-auf den Bau der Burg 

Kbnigsberg nach dem Kreuzzug ge- 

gen die Samlander (1255) fiir wahr- 

scheinlich hielt. Diese Hypothese er- 

schiittert schon die nach 1246 in Stein 

ausgebaute Burg Elbing liber vier- 

eckigem Grundriss bzw. die Orientie- 

rung des Ordens am benachbarten 

Livland der Schwertbriider (seit 1237 

in einer Union) mit einem Erbe der 

danischen Machthaber in Form von 

rechteckigen Lagerburgen (Holme 

1186), welche den regelmaBigen 

Grundriss des kbniglichen Sitzes Wal- 

demars in Vordingborg bzw. des Kas- 

tells auf Sprogo, um 1160, nachahm- 

ten. Das nach 1200 allmahlich in der 

Architekturgeschichte prasente Fiirs- 

tentum Pommern konnte schon im 

13. Jahrhundert die ersten massiven 

Ritterburgen und wehrhaften Ordens- 

ritterhbfe ( „curiae“) der Templer auf- 

weisen, was in der Synthese leider nur 

am Rande erwahnt wird. In der „Ent- 

wicklungsperiode“ (1320 bis 1410) 

dominiert die Bautatigkeit Kasimirs 

III., des GroBen (1333 bis 1370), mit 

seinen 37 Kbnigsburgen in den Zen- 

tren der Staatsverwaltung. Mit der 

Aufhebung der Regalien wurde ab den 

neunziger Jahren des 14. Jahrhunderts 

die Adelsherrschaft mit dem Bau klei- 

ner wehrhafter Sitze aktiv. Wahrend 

Schlesien zwischen 1327 und 1368 

den Luxemburgem unterworfen wur

de, verlor sie ihre fortschrittliche Rol

le im Land. Die herausragende Bauta

tigkeit in der Bliitezeit des Ordenslan- 

des griff auf das benachbarte Fiirsten- 

tum Masowien mit der kennzeichnen- 

den Burg Ciechanow liber. Es werden 

jedoch in der Synthese keine eindeuti- 

gen Erklarungen zu diesem Thema 

geliefert.Unter dem Titel ,,Umbruch“ 

wird die Befestigung der Burgen 

durch niedrige Basteien (deutsch: 

Rondelle) fiir Pulverbiichsen neu in- 

terpretiert, von den Vorlaufem der 

Burg bei Bobrowniki (sudostlich von 

Thom, nach 1411) bis hin zu Wenetia 

bei Znin (143 5/6). Im Vergleich zu den 

ersten Basteien beim Castel Nuovo in 

Neapel (1422) ist das eine bemerkens- 

wert friihe Erscheinung. Obwohl der 

B egriff „Bastei“ mit Bastion gleichzu- 

setzen ist, unterscheidet die polnische 

Terminologie „Bastei“ als ein niedri- 

ges Verteidigungswerk mit Kreis- 

bzw. Hufeisengrundriss aus dem 15. 

Jahrhundert von einer winkelfbrmi- 

gen Bastion mit Flanken zur Verteidi- 

gung im Bereich des Vorfeldes und 

entlang der Kurtinen mit Geschiitzen. 

Bei der Ausweitung von palazzo in 

fortezza waren representative Objekte 

in den Ostgebieten des Kbnigsreiches 

entstanden (Podhorce, Brody, Zbaraz 

u.a.), die sich heute auBerhalb Polens 

befinden und deshalb im Katalog 

nicht erwahnt werden. Den letzten 

Aufsatz der Zusammenschau bildet 

die Analyse der typologischen Veran- 

derungen von Adelsburgen: von der 

motte mit Wohnturm (bezeichnet als 

,,restruin'4, „fortalicium“, „curia in 

monte“) bis zum langsrechteckigen 

Wohnhaus ab dem Ende des 15. Jahr

hunderts und zum ,,Hof hinter dem 

Wall'4 im 16. Jahrhundert. Das Buch 

enthalt ein 18-seitiges Literaturver- 

zeichnis (iiberwiegend polnische Pu- 

blikationen) und ein geographisches 

Burgenverzeichnis in polnischer, 

deutscher sowie tschechischer Spra- 

che. AbschlieBend ist anzumerken, 

dass dieses Burgenlexikon fiir den in- 

teressierten Laien ein in Optik und 

Inhalt durchaus faszinierendes Werk 

darstellt, insbesondere weil es neueste 

Forschungsergebnisse mitteilt. Und 

obgleich sich die Autoren zum groB- 

ten Teil auf bereits erschienene Fach- 

literatur stiitzen - die oftmals schwer 

zuganglich ist - so stellen die „Burgen 

in Polen“ nach Ansicht des Rezensen- 

ten eine wichtige Bereicherung und 

Erganzung fiir die kunst- und bauhis- 

torische Fachwelt dar.

Raimund Radacki
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