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Die Burg im Comic

Eine ikonographische Untersuchung1

1. Vorbemerkung

Comics sind mit Texten gekoppelte, 

meist gezeichnete Bilderfortset- 

zungsgeschichten2. Der Begriff ver- 

weist auf die Anfange ihrer Geschich- 

te: Comic ist die Abkiirzung von Co

mic-strip (= drolliger Streifen). Der 

Comic-strip entsteht (etwa gleichzei- 

tig mit dem Film) um 1890 fiir die 

UnterhaltungsbeilagenderZeitungen 

in den Vereinigten Staaten, und von 

den Anfangen bis in die 1920er sind 

die erzahlten Geschichten zunachst 

vorwiegend grotesk, fantastisch und 

komisch. Ab 1929 erscheinen die er- 

sten Abenteuercomics, und zahllose 

Comicserien aller Genres erobern 

sich auch als eigenstandig erschei- 

nende Comichefte ein Massenpubli- 

kum. Comics haben in den 1960er 

Jahren Kiinstler wie Roy Lichtenstein 

und Andy Warhol stark beeinflusst 

und zur Entstehung der Pop-Art bei- 

getragen3. Bedingt dutch die Ent

wicklung in Belgien und Frankreich 

zum kiinstlerisch ambitionierten Au- 

torencomic und vor allem in den USA 

zur ..graphic novel" gelten Comics 

nach langer Geringschatzung auch in 

Deutschland als ..narratives Medi

um"4 und werden zum ..Literaturcor- 

pus unserer Zeit"5 oder zur ..graphi- 

schen Literatur“6gezahlt.

Die moderne Burgenforschung sieht 

eine ihrer Hauptaufgaben darin, den 

Begriff Burg inhaltlich und bauge- 

schichtlich neu zu definieren und her- 

auszuarbeiten, wie Burgen wirklich 

ausgesehen haben7. Comics mit ihrem 

iiberwaltigenden, millionenfach welt- 

weit verbreiteten visuellen Potenzial 

setzen Begriffe in Bilder um und be- 

einflussen und pragen Vorstellungen 

und Sichtweisen in den Kbpfen ihrer 

Konsumenten. Der Burgenforschung 

kann es daher nicht gleichgiiltig sein, 

welches Bild der Burg im Comic als 

einem Bereich der Alltagskul- 

tur8 vermittelt wird.

Abb. 1. Camelot (aus: Harold Foster, Prinz Eisenherz, Bd. 1, Der Prinz von 

Thule, Reinbek bei Hamburg 1987, S. 21 © King Features Syndicate, distr. by 

Bulls).

Eine Untersuchung zur Burgenrezep- 

tion im Comic vonseiten der Burgen

forschung ist bisher ein Desiderat. Die 

Comic-Forschung ist noch zu sehr 

damit beschaftigt, die Grundlagen ih- 

res Faches zu erarbeiten, als dass man 

von ihr die Abhandlung von ikonogra- 

phischen Spezialthemen erwarten 

kbnnte. Immerhin hat die „For- 

schungsstelle Comics" am Institut fiir 

Jugendbuchforschung der Universitat 

Frankfurt eine grundlegende Publika- 

tion zurComicgeschichte in Deutsch

land herausgebracht9. AuBerdem gibt 

es im Umfeld der ..Arbeitsstelle fiir 

Graphische Literatur" der Universitat 

Hamburg ein groB angelegtes, als Lo- 

seblattsammlung konzipiertes Co- 

mic-Lexikon-Projekt, das die gesamte 

Comic-Weltliteratur dokumentieren 

und analysieren will, der Schwer- 

punkt liegt hier auf kiinstlerbiogra- 

phisch orientierten Werkiibersichten 

und Serienportrats; thematisch-in- 

haltliche Beitrage sind bisher eher die 

Ausnahme10.

In vorbildlicher Weise hat die klassi- 

sche Archaologie die in der Antike 

spielenden Comics ..Asterix" und 

„Alix“ zum Forschungsgegenstand 

gemacht",und auch die moderne Ge- 

schichtsdidaktik, die Comics zum in- 

tegralen ..Bestandteil des historischen 

und politischen Gedachtnisses unse

rer Gesellschaft" zahlt12, setzt sich mit 

dem Phanomen Comic und seiner Re- 

levanz fiir Geschichtsbilder zuneh- 

mend auseinander:

..Comics pragen wegen ihrer massen- 

haften Verbreitung mbglicherweise 

die Sicht und das Verstiindnis be- 

stimmter historischer Epochen [...] 

starker als angenommen wird; ich 

mbchte vermuten, dass beispielsweise 

ein .Prinz Eisenherz' das Bild vom 

Rittertum nachhaltiger pragt als der 

Schulunterricht"13. Tatsache ist jeden- 

falls, dass das Mittelalter im Bereich 

des historischen Comic die am haufig- 

sten vertretene Epoche ist14.

Im Folgenden sollen alle wichtigen 

Ritter- und Mittelaltercomics, die in 

Deutschland und Osterreich im Al

bumformat seit 1945 in deutscher 

Sprache erschienen sind, daraufhin
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Abb. 2. Graf Horands Burg (aus: 

Hans Rudi Wascher, Sigurd, Bd. 3, 

GrafFelsingens Verhangnis, Schbnau 

1987, S. 31 © Wascher/Hethke).

untersucht werden, welches Bild der 

Burg bzw. von Wehrbauten iiberhaupt 

sie vermitteln. Nicht beriicksichtigt 

werden Comics aus den Bereichen 

Funny (z. B. „Hagar der Schreckli- 

che“ des amerikanischen Zeichners 

Dick Brown) oder Fantasy (z. B. „Die 

Pforten des Himmels" von Rodolphe/ 

Rouge) sowieall jene Ritter- undMit- 

telaltercomics, die nur lokal oder re

gional relevant sind, oft nur in Kleinst- 

auflagen im so genannten Piccolofor

mat von 7,5 x 17,5 cm erscheinen und 

kaum zuganglich sind15.

Die Vorgehensweise ist chronolo- 

gisch und exemplarisch. Dies bedeu- 

tet, dass die Comicserien in der Rei- 

henfolge ihrer jeweiligen Ersterschei- 

nungsdaten in den Ursprungslandern 

nacheinander vorgestellt werden, um 

kiinstlerische und inhaltliche Ent- 

wicklungslinien aufzeigen zu konnen. 

Exemplarisch heifit, dass angesichts 

der enormen Fulle des Materials nur 

die typischen und reprasentativen 

Burgen- und Wehrbaumotive prasen- 

tiert werden konnen.

2. Harold R. Foster: 

Prinz Eisenherz

Der klassische und in jeder Hinsicht 

bedeutendste Rittercomic ist „Prinz 

Eisenherz". Er erscheint bis zum heu- 

tigen Tag in vielen Landern, in 

Deutschland liegt mittlerweile das 

Gesamtwerk in einer vorbildlichen

Abb. 3. Furst Gottfrieds Burg (aus: Hans Rudi Wascher, Falk, Rache des 

Schicksals, Schbnau 1993, S. 36 © Wascher/Hethke).

Abb. 4. Burgen am Mittelrhein (aus: Willy Vandersteen, Der Rote Ritter, Bd. 11, 

Der Silberne Adler, Geesthacht o. J., S. 11 ©Standaard Uitgeverij, Antwerpen).

Edition vollstandig vor; auBerdem 

gibt es eine Romanfassungl6und zwei 

Verfilmungen17. Das Comicepos 

selbst wurde in den Jahren 1937 bis 

1971 von Hal Foster (1892 bis 1982) 

als ..Prince Valiant" gezeichnet und 

getextet. Nach 1788 Seiten bzw. 40 

Alben iibergab er das Werk an seinen 

Nachfolger John Cullen Murphy, der 

die Serie bis heute - gemeinsam mit 

seinem Sohn, einem Mittelalterhisto- 

riker - zeichnet und schreibt18.

Die Handlung beginnt im Jahre 425. 

Kbnig Aguar von Thule, von einem 

Thronrauber vertrieben, kann mit we- 

nigen Getreuen nach Britannien flie- 

hen. Sein Sohn, Prinz Eisenherz, 

wachst in einer von Nebeln umfange- 

nen Sumpflandschaft auf, begegnet 

dem legendaren Ritter Lancelot und 

gelangt als Knappe des Ritters Ga

wain nach Camelot, der Burg Kbnig 

Arthurs, wo er in Kampfeskunst und 

hbfischem Verhalten unterwiesen 

wird. Wegen seiner Verdienste im 

Krieg gegen die sachsischen Invaso- 

ren schliigt Kbnig Arthur den Prinzen 

zum Ritter der Tafelrunde. Von nun an 

ist Eisenherz immer unterwegs zu 

neuen Abenteuern, die ihn quer durch 

Europa, Afrika und sogar indie „Neue 

Welt" fiihren.

Prinz Eisenherz ist eine Figur, die von 

Hal Foster in den legendaren Perso- 

nenkreis der Artusepik integriert wird. 

Der historische Kontext ist das 5. Jahr- 

hundert, die Zeit der Vblkerwande- 

rung und der standigen Angriffe der 

Sachsen und Angeln auf England. Um 

den kiinstlerischen und erzahleri- 

schen Spielraum zu vergrbBern, 

nimmt der Zeichner und Autor sich 

alle Freiheiten, wenn es um die Dar- 

stellung von Architektur, Kleidung 

Waffen und Riistungen geht. In einem 

Interview aus dem Jahre 1969 hat Fo

ster sich zu seiner Arbeitsweise fol- 

gendermaBen geauBert: „Die Legende
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von Konig Arthur gab mir einen Hin- 

tergrund, von dem ich ausgehen 

konnte. Ich versuche, bei Kostiimen 

und der Beschreibung mittelalterli

chen Lebens so genau wie moglich zu 

sein. Dabei ist allerdings ein Punkt 

hinderlich. Traditionell ist die Artus- 

Sage so abgewandelt, dass sie das 

Leben im 13. Jahrhundert anstatt im 

5. Jahrhundert beschreibt. Realisti- 

scherweise hatten also Konig Arthurs 

Leute alienfalls alte rbmische Rii- 

stungen tragen konnen4419.

Und auch speziell zur Darstellung der 

Burgen in Prinz Eisenherz hat Foster 

explizit Stellung genommen: „Die 

meisten Burgen in ,Prinz Eisenherz4 

sind nicht in dem Sinne authentisch, 

dass es sich um normannische Burgen 

handelt; als Konig Arthur dort lebte, 

waren es hauptsachlich Uberreste ro- 

mischer Festungen, die wahrend der 

rdmischen Besatzung errichtet wor- 

den waren. Burgen wurden erst da- 

nach wahrend der normannischen Er

oberung gebaut [...]. Ich muBte die 

Kleider und die Burgen (zeitlich) um 

zwei oder drei Jahrhunderte vorverle- 

gen“20.

Untersucht man allerdings Fosters 

„Prinz Eisenherz44 genauer, stellt man 

fest, dass aus zwei oder drei Jahrhun- 

derten manchmal bis zu zehn wurden, 

denn sein Mittelalter reicht von der 

Spatantike bis zum Ende des 19. Jahr

hunderts21.

Der vom rdmischen Kaiser Hadrian in 

den Jahren 122 bis 126 angelegte Ha- 

drianswall mit 70 Kastellen und 80 

Toren, der von Konig Arthur immer 

wieder gegen die von Norden eindrin- 

genden Pikten verteidigt werden 

muss, wird von Foster so dargestellt, 

wie er vielleicht Anfang des 5. Jahr- 

hunderts nach dem Riickzug der Ro

mer aus Britannien ausgesehen hat22. 

Ein relativ realistisches Abbild ist 

auch Fosters Darstellung des norman

nischen Shell Keep Restormel in 

Cornwall aus dem 12. Jahrhundert, 

einem Rundling mit gezinnter Ring- 

mauer23. Die Namensgleichheit ist si- 

cher kein Zufall, allerdings fiigt Fo

ster einen Rundturm hinzu und veran- 

dert die Zugangssituation24. Das Dop- 

pelturmtor verweist auf das 13. Jahr

hundert.

Vikingsholm, die Burg des Vaters von 

Prinz Eisenherz, deren Standort Thu

le Foster nach Mittelnorwegen an den 

Trondheimfjord verlegt, hat dagegen 

keine historischen Vorbilder. Mit ihren 

wuchtigen Rundtiirmen mit Kegelda- 

chem, der doppelturmigen Toranlage 

und dem Donjon mit aufgesetztem 

Zinnenkranz sowie dem Fachwerk 

wirkt sie wie eine von Viollet-le-Duc 

restaurierte englische Burg des 14. 

Jahrhunderts25. Zum Vergleich sei hier 

auf eine Rekonstruktionszeichnung 

der eher bescheidenen Anlage der K6- 

nigsburg Swerresborg bei Trondheim 

aus dem 12. Jahrhundert hingewie- 

sen26. Bemerkenswert ist der Torturm 

mit quadratischem Grundriss; die 

Zugbriicke gibt es allerdings erst seit 

dem Ende des 13. Jahrhunderts - ein 

Beleg dafiir, dass nicht nur Comic- 

Zeichner, sondern auch derBurgenfor- 

scher Armin Tuulse irrte.

Burg Finsterwald27, in deren Nahe 

Prinz Eisenherz und Gawain von einer 

geheimnisvollen Dame in einen Hin- 

terhalt gelockt werden, erinnert an 

Burgen in Buchillustrationen der 

zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts 

bzw. der Jahrhundertwende zu literari- 

schen Werken liber Konig Artus und 

die Ritter der Tafelrunde. Zu nennen 

sind hier vor allem der Amerikaner 

Howard Pyle28 sowie Gustave Dore29. 

Die Darstellung von Burg Andelkrag, 

von Hunnen belagert, zeigt eine Anla

ge mit machtvoll dem Himmel entge- 

genstrebenden Tiirmen30. Ahnlich wie 

schon Vikingsholm hat sie kein histo- 

risches Vorbild, aber die Muster filr 

ihre Teile lassen sich benennen: Der 

hohe Wohnturm verweist auf die Burg 

Karlstein (1348 bis 1357) bei Prag31, 

und der Turm mit dem quadratischen 

Grundriss und dem runden Aufsatz ist 

ein Neuschwanstein-Zitat. Die Bela- 

gerungsrampe schlieBlich verweist auf 

die Belagerung und Eroberung der ju- 

dischenFestung Masada im Jahre73 n. 

Chr. durch die Romer32.

Filr die Darstellung von Camelot 

(Abb. 1), der Burg von Konig Artus, 

erweitert Foster den selbst gesteckten 

zeitlichen Rahmen bis zum Ende des 

19. Jahrhunderts. Sein Camelot, eine 

monumentale Anlage mit einem mehr- 

stockigen „Palas“ mit spitzwinkligem 

Satteldach, einem zum Himmel stre- 

benden Butterfassturm mit Kegel- 

dach, Eck- und Erkertiirmchen, bietet 

wiederum Anklange an die 1869 bis 

1886 erbaute Burg Neuschwanstein33 

und an Architekturen von Viollet-le- 

Duc. Camelot ist ein literarischer Ort 

und wird erstmals im Lancelot-Roman 

von Chretien de Troyes erwahnt. Ar- 

chaologische Forschungen in den 

1960er Jahren haben ergeben, dass 

Cadbury Castle in der Grafschaft So

merset der wirkliche Ort von Camelot 

sein konnte34. Camelot, von Foster 

auch als Geburtsstatte des Rittertums 

bezeichnet, wird in „Prinz Eisenherz44 

allerdings zum gezeichneten Traum, 

zum Marchenschloss, zum Mythos.

3. Hansrudi Wascher: 

„Sigurd“ und „Falk“

Hansrudi Wascher35 wurde 1928 in 

Sankt Gallen (Schweiz) geboren. 

Nach einer Lehre als Plakatmaler und 

einem Studium an der Werkkunst- 

schule in Hannover wurde er Werbe- 

zeichner. Seit 1953 zeichnete er fur 

den Lehning-Verlag in Hannover Co

mics.

„Sigurd“, der bekannteste Ritterco- 

mic der 1950er und 1960er Jahre in 

Deutschland, war zunachst als eine 

Comic-Adaption des Nibelungenlie- 

des geplant36, doch dieser Stoff bot zu 

wenig Entwicklungsmbglichkeiten 

filr eine Endlosserie von 324 so ge- 

nannten Piccoloheften, die von 1953 

bis 1960 erschienen und im Alben- 

groBformat nachgedruckt wurden.

Sigurd wird dem Leser als „einer der 

groBten Helden vergangener Zeiten4437 

vorgestellt. Gemeinsam mit seinen 

Freunden Bodo und Cassim zieht er 

durch die gesamte damals bekannte 

Welt Europas und Nordafrikas. Die 

urspriingliche Konzeption verweist 

auf die Zeit der Volkerwanderung, 

fantastische Wesen und Monster auf 

Vor- und Urzeit, Riistungen, Helme, 

Waffen auf ein nicht nah er bestimmtes 

und lokalisiertes Spatmi ttelal ter38. 

Der Zeichenstil Waschers ist durch- 

weg einfach und schematisch - Kriti- 

ker sprechen nicht ohne Berechtigung 

von der „Trashqualitat“ seiner Co

mics39 -, und dies gilt auch fur seine 

Darstellung von Burgen in der ersten 

Schaffensphase von 1953 bis 1960. 

Der Zeichner selbst hat einmal in ei

nem Interview 1985 konzediert, dass 

alle seine Burgen mehr oder weniger 

gleich aussehen40. Burg Eckbertstein, 

die Burg des Vaters von Sigurd, ist 

eine schematisch-stereotyp gezeich- 

nete Anlage mit polygonalem Grund

riss, einer hohen Ringmauer und einer 

Vielzahl von identischen runden Tiir- 

men mit ebenso gleichfbrmigen Ke- 

geldachern41. Nach der Reaktivierung
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hunderts entwirft. Bei derDarstellung 

von Burgen verzichtet er allerdings 

vollig auf Authentizitat: Die namen- 

lose Burg im Siidwesten Frank- 

reichs70 ist ebenso idealtypisch wie die 

gewaltige und vollig iiberdimensio- 

nierte Kreuzritterburg im „Heiligen 

Land“71. Bemerkenswert ist aller

dings, dass Hermann Happen als ein- 

ziger Comiczeichner mit der Darstel- 

lung einer von Raubern besetzten 

Holzburg, einer Motte, zeigt, dass 

Burgen nicht nur groBartige Symbole 

der Macht, sondern auch armselige 

Heimstatten von Grausamkeit und 

Heimtiicke sein konnen72 (Abb. 8). 

Die der Serie den Titel gebende, zum 

Wunschtraum verklarte Burg Bos- 

Maury schlieBlich, die weder der Ti- 

teI he Id noch der Leser jemals zu sehen 

bekommen73, figuriert als Metapher 

des Scheiterns.

9. Jean-Charles Kraehn: 

Das Zeichen der Adler

Jean-Charles Kraehn wurde 1955 in 

Saint-Malo (Bretagne) geboren. Nach 

einer Ausbildung zum Grafiker und 

Arbeit als Buchillustrator hatte er 

1984 sein Debiit als Comiczeichner 

mit der Rittercomicserie „Les Aigles 

Decapitees“, von der in Frankreich 

von 1986 bis 1999 13 Alben erschie- 

nen. In Deutschland sind davon ledig- 

lich die Bande 1 bis 4 unter dem Seri- 

entitel „Das Zeichen der Adler“ her- 

ausgekommen.

Der historische Rahmen ist die Regie- 

rungszeit Ludwigs IX. von Frank

reich, der spater als Ludwig der Heili- 

ge bekannt wurde; die Handlung be- 

ginnt im Jahre 1241. Alphonse, Bru

der des Kbnigs und gleichzeitig Graf 

von Poitou und der Auvergne, plant 

gemeinsam mit dem Grafen von Lusig- 

nan eine Verschwbrung74. Hughes 

und sein Begleiter Sigwald gelangen 

als Gefangene in die Burg Crozenc, 

die durch Mord und Verrat in fremden 

Besitz gelangt ist. Vorbild fiir diese 

Burganlage ist sicher die fast gleich- 

namige Burg Crozant im Departement 

Creuse (Limousin), die von den Com

tes de la Marche vom 11. bis zum 13. 

Jahrhundert erbaut wurde und bis zu 

ihrerZerstbrung 1588 in den franzbsi- 

schen Religionskriegen eine der be- 

deutendsten Burgen Zentralfrank- 

reichs war75. Auf einem Felsvor- 

sprung zwischen den Fliissen Creuse 

und Sedelle gelegen sind heute nur 

noch Reste des Berings sowie Spuren 

eines Donjons mit quadratischem und 

zweier weiterer Donjons mit kreisfbr- 

migem Grundriss erhalten76. Auch bei 

Kraehn ist die Burg Crozenc/Crozant 

eine gewaltige Anlage. Die topografi- 

sche Situation zwischen Creuse und 

Sedelle wurde korrekt wiedergege- 

ben. Die Gesamtansicht aus der Vo- 

gelschau ist allerdings eine fantasie- 

volle, sich an den burgenarchaologi- 

schen Befunden orientierende „Re- 

konstruktionszeichnung“ einer we- 

gen ihrer Lage am Zusammenfluss 

zweier Fliisse fast uneinnehmbaren 

Abschnittsburg77 (Abb. 9). Auffallig 

ist, dass die Mauern - bei denen die 

Zinnen vollstandig fehlen - wenig 

oder gar nicht an die Gelandesituation 

angepasst sind. AuBerdem fehlen Pa- 

las und sonstige Gebaude fast voll- 

kommen.

10. Friedrich Mitterlehner: 

Armin

Der Osterreicher Friedrich Mitterleh

ner, 1957 geboren, arbeitet als Werbe- 

grafiker und begann 1987 mit dem 

Zeichnen der Rittercomicserie „Ar- 

min. Ein Schwert gegen das Unrecht“. 

Der Zeichner zahlt zu seinen kunstle- 

rischen Vorbildern Hal Foster, Hans 

Rudi Wascher sowie Hermann Hup- 

pen und Palacios78. Die „ultimative 

Ritterserie“ - so die Verlagswerbung - 

erzahlt die Geschichte des Ritters Ar

min von Hoheneck. Nach der Teilnah- 

me am Kreuzzug Konrads III. kehrt er 

im Jahre 1150 nach Osterreich zuriick. 

Wahrend seiner Abwesenheit hat der 

finstere Mbnch Valerius die Herr- 

schaft auf Burg Hoheneck an sich ge- 

rissen, und es beginnt ein Kampf um 

Erbe und Macht, bei dem auch der 

geheimnisvolle Templerorden eine 

wichtige Rolle spielt. Ort der Hand

lung ist neben dem Heiligen Land das 

Waldviertel in Niederbsterreich, eine 

bis heute burgenreiche Landschaft. 

Friedrich Mitterlehner und sein Autor 

Erich Metz bereiteten sich durch Fach- 

literatur uber das Mittelalter, die 

Kreuzziige und z. B. auch iiber die 

Templer auf ihre Arbeit an der Serie 

vor und sammelten alle verfiigbaren 

Materialien zu den Burgen im Wald

viertel79. So istes nicht verwunderlich, 

dass auch das Vorbild fiir die um- 

kampfte Burg Hoheneck aus dem 

Waldviertel stammt. Es handelt sich 

um die Burg Rappottenstein im Bezirk 

Zwettl. Die polygonale Hbhenburg 

wurde zwischen 1157 und 1176 erbaut 

und bis 1570 durch fiinf Vorhbfe, Be- 

festigungsbauten und Wirtschaftsge- 

baude erheblich erweitert80. Um 1150, 

zur Zeit der Handlung von „Armin“, 

war die Burg in ihren AusmaBen eher 

bescheiden und bestand vielleicht nur 

aus einem Turm81. Friedrich Mitter

lehner hingegen zeichnet die Burg 

Rappottenstein/Hoheneck so, wie sie 

sich dem heutigen Besucher prasen- 

tiert82. Die Ansicht von Siidosten, die 

einer auch von Fotografen haufig ge- 

wahlten Perspektive entspricht83, zeigt 

Torturm und Ringmauer der Hochburg 

aus dem 12. Jahrhundert, aber auch die 

1548 bis 1550 von Georg von Landau 

erbaute Doppelturmtoranlage mit Ke- 

geldachern und einer von Schwalben- 

schwanzzinnen bekrbnten Pechnase 

im Vordergrund (Abb. 10).

11. Gilles Chaillet: Vasco

Gilles Chaillet, 1946 in Paris geboren, 

arbeitete zunachst als Zeichner beim 

Comicverlag Dargaud. Durch die Be- 

gegnung mit Jacques Martin, dem 

Schbpfer des Antikencomic „Alix“, 

wird sein Interesse fiir Historienco- 

mics geweckt84. Sein Mittelalterco- 

mic „Vasco“ ist eine Adaption der an 

die Reiseberichte Marco Polos erin- 

nernden Handschrift „Erlebnisse ei

nes Sieneser Bankgehilfen“ aus dem 

Jahre 149285. Von 1983 bis 2001 er- 

schienen in Frankreich 20 Alben, die 

unter demselben Serientitel seit 1987 

auch alle in Deutschland herausge- 

bracht wurden.

Chaillet entwirft ein historisches Pa

norama der Mitte des 14. Jahrhunderts. 

Der Bankierssohn Vasco Baglione, 

der durchaus auch mit dem Schwert 

umzugehen weiB, reist von Siena in 

die Reichsstadt Niirnberg, um dem 

dortigen Burggrafen aus dem Ge- 

schlecht der Zollern finanziell zu hel- 

fen. Chaillet zeichnet Stadt und Burg 

in einer Ansicht von Siidwesten dabei 

so, wie sie etwa um 1520 ausgesehen 

haben und im Prinzip nach Zerstdrung 

und Rekonstruktion auch heute wie- 

der aussehen: Die Fronveste im Vor

dergrund wurde 1489/94 gebaut und 

der Schlayerturm auf der Pegnitzinsel 

um 1519. Auffallig ist, dass konse- 

quenterweise der Turmaufsatz des 

Sinwelturms von 1561 nicht wieder- 

gegeben wird86. Um seinen Vater aus 

den Fangen der Inquisition zu befrei-
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en, reist Vasco nach Carcassonne. 

Hier gerat er in die Wirren des Hun- 

dertjahrigen Krieges zwischen Eng

land und Frankreich, als englische 

Truppen erfolglos die Stadt belagern. 

Chaillet zeigt Carcassonne dabei in 

einem groBartigen Panoramabild von 

Nordwesten mit seinen zwei Mauer- 

ringen und den vor allem unter Lud

wig IX. erfolgten Ausbauten87 (Abb. 

H). Carcassonne wird hier durch die 

Untersichtperspektive iiberhbht und 

zur Metapher fur Uneinnehmbarkeit. 

Eine Rekonstruktionszeichnung von 

Jean-Claude Golvin, dem die vermut- 

lich alteste Darstellung von Carcas

sonne aus dem Jahre 1462 in der Na- 

tionalbibliothek in Paris vorlag, be- 

legt, dass die Restaurierungen von 

Viollet-le-Duc in etwa den baulichen 

Zustand der Mitte des 15. Jahrhun- 

derts erhalten und wiederhergestellt 

haben88.

12. Philippe Jarbinet: Die 

Asche der Katharer

Philippe Jarbinet, geboren 1965 in 

Luik (Belgien)89, zeichnet seit 1992 

Comics. Zu seinen kiinstlerischen 

Vorbildern gehort u. a. Hermann Hup- 

pen90. Seit 1995 sind von seiner Serie 

„Memoire de Cendre“, zu der er auch 

selbst den Text schreibt, sieben Alben 

erschienen, die auch in Deutschland 

unter dem Serientitel „Die Asche der 

Katharer11 veroffentlicht wurden. Der 

historische Rahmen ist die Zeit der 

Albigenserkriege in Siidfrankreich91. 

Der Papst und der franzosische Konig 

versuchten, die Katharer als religiose 

Massenbewegung in einem regelrech- 

ten Kreuzzug auszurotten. Die Hand

lung setzt ein im Jahre 1209, dem Jahr 

der Belagerung der Stadt Carcassonne 

durch die Kreuzritter Simon de Mont- 

forts. Jarbinet zeigt uns architekturhi- 

storisch korrekt das Carcassonne des 

Jahres 1209, d. h. ohne den zweiten 

Mauerring, ohne die vor allem unter 

Ludwig dem IX. erfolgten Verstar

kungen und ohne die Rekonstruktio- 

nen von Viollet-le-Duc92 (Abb. 12). 

Der Keep Farnham - Ort der Hand

lung der Serie ist neben Siidfrankreich 

auch der Siiden Englands - existiert 

hingegen nicht mehr. Nach dem Be- 

fund der englischen Mittelalterar- 

chaologie gab es einen Turm aus der 

Zeit um 1130/40 mit quadratischem 

Grundriss und einen Mauerring aus 

dem spaten 12. Jahrhundert93. Die

Abb. 12. Die Belagerung von Carcassonne von 1209 (aus: Philippe Jarbinet, 

Die Asche der Katharer, Bd. 1, Helena, Zelhem 1997, S. 7 © Editions Glenat).

Abb. 13. BurgBouillon(aus: Thierry Cayman, Gottfriedvon Bouillon, Bd. 1, Die 

Erbschaft, Zelhem 1995, S. 6© Editions Helyode, Bruxelles).

Abb. 14. Graf Rauchings Burg (aus: Bernard Dufosse, Die Franken, Bd. 1, Die 

Grausamen, Zelhem 1999, S. 29 © Editions Glenat).
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zeichnerische Darstellung Jarbinets 

entspricht dem - sieht man von der 

Hinzufiigung eines Turmes ab - weit- 

gehend94. Allerdings wurde die im 

Grundriss als frontal angelegte Ein- 

gangssituation in einen springenden 

Winkel geandert. Unhistorisch ist hier 

die Maulscharte, da es diese Scharten- 

form erst gegen Ende des 15. Jahrhun- 

derts gab.

13. Thierry Cayman: 

Gottfried von Bouillon

Der belgische Zeichner Thierry Cay

man, geboren 1962, ist seit 1984 Mit- 

arbeiter der Comiczeitschrift „Tin- 

tin“. Gemeinsam mit dem Szenaristen 

Claude Rappe entwickelte er die in 

Belgien 1995 bis 1997 erschienene 

Serie „Godefroy de Bouillon11, die 

gleichzeitig auch in Deutschland un- 

ter dem Serientitel „Gottfried von 

Bouillon" herausgebracht wurde.

Cayman und Rappe erzahlen das Le- 

ben des gleichnamigen Titelhelden 

(um 1060 bis 1100), der vor allem als 

Teilnehmer des 2. Kreuzzuges und 

spaterer Eroberer von Jerusalem und 

„Vogt des Heiligen Grabes" beriihmt 

und somit zu einer idealisierten Vor- 

bildfigur fur das abendlandische Rit- 

tertum wurde. Die Handlung setzt ein 

im Jahre 1076 mit der Designierung 

Gottfrieds zum Erben von Nieder- 

lothringen durch den kinderlosen Gott

fried den Buckligen, einem Anhanger 

des Kaisers. Seine Tante, Mathilde 

von Tuszien, eine Parteigangerin des 

Papstes, die bei einem der Wende- 

punkte des Investiturstreites, dem Ca- 

nossagang Heinrichs IV., eine wichti- 

ge Rolle spielte, wird dadurch zurent- 

schiedenen Gegnerin. Die Burg 

Bouillon - die als Herrschaftssitz der 

Herzbge von Bouillon ein wichtiger 

Ort der Handlung ist - wurde vermut- 

lich in der zweiten Halfte des 11. Jahr- 

hunderts mit einem Donjon aus Stein 

in Bergspornlage am linken Semois- 

ufer erbaut. Ei ne Motte auf dem Hiigel 

von Beaumont ging dieser Anlage 

wahrscheinlich voraus95. Nach der Er

oberung durch die Truppen Ludwigs 

XIV. baute Vauban die Burg endgultig 

zu einer Festung aus. Um 1824 war

den von den Niederlandern einerseits 

Donjon, Kapelle und Gouverneurs- 

haus abgetragen und andererseits ein 

Arsenal und Unterkunftsbauten hin- 

zugefiigt. Lage und Situation auf dem 

Felsen hoch uber dem Fluss Semois96 

werden von Thierry korrekt darge- 

stellt, seine Zeichnung der Burg ent

spricht jedoch weder dem heutigen 

Erscheinungsbild einer imposanten 

Festungsanlage des 17. bis 19. Jahr- 

hunderts noch dem einer fur die Sali- 

erzeit typischen (eher bescheidenen) 

Turmburg. Ohne Kenntnis der fiir den 

Wehrbau des 16. Jahrhunderts konsti- 

tutiven Elemente, aber durchaus an- 

geregt vom heutigen Zustand, prasen- 

tiert Thierry vielmehr eine Fantasie- 

festung des friihen 16. Jahrhunderts 

mit Rondellen, die keine Rondelle und 

Scharten, die keine Feuerwaffen- 

scharten sind (Abb. 13). Merkwiirdig 

sind auch die Palisaden auf den Ron

dellen, und die Mauern der Schalen- 

tiirme, deren Cordongesimse und auf- 

gestanderte Dacher ins 16. Jahrhun- 

dert verweisen, sind bei weitem zu 

diinn97.

14. Bernard Dufosse: 

Die Franken

Der Franzose Bernard Dufosse, gebo

ren 1936, war zunachst Werbegraphi- 

ker, bevor er sich dem Zeichnen von 

Comics zuwandte. Gemeinsam mit 

dem Szenaristen Patrick Cothias kon- 

zipierte er die seit 1997 in Belgien 

erscheinende Serie „Les Sanguinai- 

res“, die seit 1999 auch in Deutsch

land unter dem Titel „Die Franken" 

herausgebracht wird. In Belgien und 

Deutschland sind bisher jeweils zwei 

Alben erschienen.

Es handelt sich dabei um die ehrgeizi- 

ge (partielle) Comicadaption der 

wichtigsten Quelle zur Friihgeschich- 

te der Franken, Gregor von Tours 573 

bis 594 entstandene „Historiarum Li- 

bri Decern", besser bekannt als „Hi- 

storia Francorum". Die Autoren las- 

sen die heilsgeschichtlichen und ha- 

giographischen Elemente der Vorlage 

weg und beginnen mit dem 4. Buch 

des 1. Bandes, der Geschichte Chlo- 

tars I. und seiner Sbhne Chilperich, 

Charibert, Gunthchramm, Sigibert 

und Chramne98. Nach dem Tod Chlo- 

tars I. kommt es zu blutigen Auseinan- 

dersetzungen um Erbe und Macht - 

insbesondere zwischen Chilperich 

und Sigibert -, bei denen auch deren 

Frauen Fredegunde und Brunhilde 

eine wichtige Rolle spielen99. Dufosse 

und Cothias signalisieren deutlich den 

Anspruch auf historische Authentizi- 

tat: Die bisher erschicncncn Bande 

enthalten Stammmtafeln der Mero- 

winger, der erste Band enthalt einen - 

frei zusammengestellten - Epilog 

Gregors von Tours aus dem Jahre 594, 

eingerahmt von Zierinitialien und 

Drolerien, und immer wieder werden 

ganze Passagen aus der Quelle zitiert. 

Bei der Darstellung von rdmischen 

und merowingischen Bauwerken 

gleichermaBen ist das Bemiihen um 

architekturhistorische Genauigkeit 

erkennbar: Dufosse zeichnet die Stadt 

Soissons als ,sedes regia1 mit einer 

vbllig intakten rdmischen Stadtmau- 

er1Q0, und in der Tat war Soissons im 3. 

Jahrhundert wegen der standigen Ger- 

maneneinfalle mit einer Mauer befe- 

stigt worden. Die Beschadigungen 

durch ein Erdbeben im Jahre 582 lieB 

Chilperich beseitigen, und dann blieb 

sie bis zur spaten Karolingerzeit un- 

zerstort101. Die Burg des Grafen Ran

ching hingegen wurde auf den Grund- 

mauern einer bis auf ein Portal fast 

vollig zerstbrten rdmischen Villa als 

Holzburg errichtet und wird so zum 

Symbol fiir die Zerstorung der rdrni- 

schen Kultur in Gallien und des Sieges 

der Barbaren102 (Abb. 14). Allerdings 

erinnert diese Holzburg eher an ameri- 

kanische Forts im Wilden Westen des 

19. Jahrhunderts103. Architekturhisto- 

risch absurd sind dariiber hinaus das 

Fachwerk und die Laterne des hinte- 

ren Flankierungsturms.

15. Paul Teng: Shane

Paul Teng wurde 1955 in Rotterdam 

geboren und ist als Comiczeichner 

Autodidakt. Von der Rittercomicserie 

„Shane“ sind in Belgien seit 1998 bis

her vier Alben erschienen, von denen 

in Deutschland bisher zwei herausge

bracht wurden104. Die Titelfigur ist die 

fiktive Gestalt eines irischen Soldners 

in der Zeit des englischen Kbnigs 

Heinrich I. (1100 bis 1135) aus dem 

Haus Plantagenet, der gleichzeitig 

auch Herzog der Normandie ist. Vor- 

bild fiir die Darstellung des dortigen 

Herrschaftssitzesl05durfte die von 

Wilhelm dem Eroberer erbaute Burg 

Falaise bei Caen sein, ein machtiger, 

von Lisenen gegliederter Steinkubus 

aus dem 12. Jahrhundert mit spateren 

Anbautenl06(Abb. 15). Bemerkens- 

wert ist hierbei, dass der Zeichner den 

im 13. Jahrhundert angefiigten Rund- 

turm konsequenterweise weglasst. 

Nach dem Tod seines Sohnes Wilhelm 

ernennt Heinrich in Falaise seine 

Tochter Mathilde, die Witwe des deut-
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(Hrsg.), The Dictionary of Art, Bd. 7, 

London 1996, S. 648-650.

3 Grundlegend immer noch: Wolfgang J. 

Fuchs/Reinhold C. Reitberger, Comics. 

Anatomie eines Massenmediums, Rein

bek bei Hamburg 1973; eine gute Ergan- 

zung ist Andreas C. Knigge, Comics. Vom 

Massenblatt ins multimediale Abenteuer, 

Hamburg 1996.

4 Die Bezeichnung ..narratives Medium" 
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who im Comic, Miinchen 1997, S. 5.
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schichte einer popularen Literaturform in 

Deutschland seit 1945, Weinheim 1990, S. 

9.

6 Der Begriff „grafische Literatur" wird z. 
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Stuttgart 1999, S. 16-37, hier S. 16.

8 Vgl. Gerhard Habarta, Alltagskultur Co
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talog Wien 1992, S. 6-7.
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Foster/Max Trell, Prinz Eisenherz, 10 
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27 Harold R. Foster, Prinz Eisenherz, Bd. 1: 
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1903, von Howard Pyle.
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Enid, 1869, in: Gustave Dore, Das Gra
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30.
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34 Vgl. den Grabungsbericht von Leslie Al- 
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35 Zu Leben und Werk von Wascher vgl. 

Gerhard Forster, Das GroBe Hansrudi 

Wascher Buch, Schonau 1987.
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(wie Anm. 5), S. 117 f.

37 Hansrudi Wascher, Sigurd 1. Hongo der 
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Auch hier sei zum Vergleich auf eine Re- 

konstruktionszeichnung von Jean-Claude 

Golvin fiir das Jahr 1209 hingewiesen in: 

Jean Pierre Panouille (wie Anm. 55), S. 

51-52.

93 Vgl. den bei John R. Kenyon, Medieval 

Fortifications, Leicester 1991, S. 42 abge- 

druckten Grundriss von Keep und Motte 

von Farnham.

94 Philippe Jarbinet, Die Asche der Katha

rer, Bd. 4. Die Wolfe von Farnham, Zel

hem 1999, S. 6.

95 Vgl. Andre Mathys, Les Fortifications du 

1P Siecle entre Lesse et Semois, in: Horst 

Wolfgang Bbhme (Hrsg.), Burgen der Sa- 

lierzeit, Tl. 1, Sigmaringen 1991, S. 225- 

289, hier S. 226-234; Maurice Cosyn, 

Bouillon, Brussel 1938, S. 9.

96 Vgl. Detlev Arens, Die Ardennen, Koln 

1988, Farbabb. 14 (nach S. 160).

97 Vgl. Thierry Cayman, Gottfried von 

Bouillon 1. Die Erbschaft, Zelhem 1995, 

S. 6 (Ansicht von Nordwesten) und 24 

(Ansicht von Siidosten).

98 Vgl. Gregor von Tours, Zehn Bucher Ge- 

schichten. Erster Band: Buch 1-5, bearb. 

v. Rudolf Buchner (Ausgewiihlte Quellen 

zur Deutschen Geschichte des Mittelal- 

ters. Freiherr vom Stein-Gedachtnisaus- 

gabe Bd. 11), Darmstadt 1977, S. 191 ff.

99 Zum historischen Hintergrund siehe Eu

gen Ewig, Die Merowinger und das Fran- 

kenreich, Stuttgart 19973, insb. S. 41-50.

l00Vgl. Bernard Dufosse, Die Franken, Bd.

1. Die Grausamen, Zelhem 1999, S. 38.

101 Vgl. Reinhold Kaiser, Untersuchungen 

zur Geschichte der Civitas und Diozese 

Soissons in rbmischer und merowingi- 

scherZeit, Bonn 1973, S. 169; Margarete 

Weidemann, Kulturgeschichte der Mero- 

wingerzeit nach den Werken Gregors von 

Tours, Tl. 2, Mainz 1982, S. 76.

IO2VgL Bernard Dufosse (wie Anm. 100), S. 

29. Bereits Otto Piper wies darauf hin, 

dass die Franken durchaus die mehr oder 

weniger zerstorten romischen Villen als 

Wohnplatze einrichteten. Vgl. Otto Piper, 

Burgenkunde, Augsburg 1996 (Nachdr. d.

3. Aufl. 1912), S. 121.

l03Vgl. z. B. die Abb. von Fort Union am 

Missouri aus dem Jahre 1833 in: Martin 

Brice (wie Anm. 22), S. 116.

104Vgl. Martin Surmann, Serienportrat 

Shane, in: Zack 25, Juli 2001, S. 24-25, 

das auch ein informatives Interview mit 

Paul Teng enthalt.

105 Paul Teng, Shane, Die wilde Prinzessin, 

Wattenheim 2000, S. 6.

IO6Vgl. z. B. die Abb. bei Hans-Joachim 

Mrusek, Burgen in Europa, Herrsching 

1973, S. 91; Charles-Laurent Saleh (wie 

Anm. 76), S. 465 f. (mit Abb.).

IO7Vgl. z. B. Austin Lane Poole, From Do

mesday Book to Magna Charta (Oxford 

History of England, Vol. 3), Oxford 1951, 

S. 142 f.

108Paul Teng (wie Anm. 105), S. 38.

109Vgl. Hans-Joachim Mrusek (wie Anm. 

106), S. 103; Bryan Little, Architecture in 

Norman Britain, London 1985, S. 44 

(Abb. 16).

ll0Eine seltene Ausnahme ist John Cullen 

Murphy, der seit 1971 als Nachfolger von 

Hal Foster „Prince Valiant" zeichnet.

111 So zuletzt Wolfgang J. Fuchs (wie Anm. 

18), S. 30.

ll2Zu Recht spricht Dolle-Weinkaujf (wie 

Anm. 5), S. 55, von Fosters „Kunst des 

historischen Synkretismus".

113Christian Gasser (wie Anm. 73), S. 31.

ll4Explizit belegbar ist dies bei William Van

ce mit seinen bereits erwahnten Doku- 

mentationsseiten zu „Ramiro“ und fiir 

Paul Teng. Zu letzterem vgl. Martin 

Surmann (wie Anm. 104), S. 25, wo Teng 

von seinen Reisen zu den Orten der Hand

lung von „Shane“ und dem Studium von 

historischer Literatur berichtet.
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