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Im J a h r e 1964 gab der Rheinische Vere in f ü r Denkmalp f l ege u n d Hei
ma t schu tz als J a h r b u c h 1961 bis 1963 die oben g e n a n n t e u m f a n g r e i c h e 
V e r ö f f e n t l i c h u n g heraus . I h r Verfasse r ist L a n d e s k o n s e r v a t o r von 
R h e i n l a n d  P f a l z u n d g e g e n w ä r t i g E r s t e r Vors i tzender der Vere in igung 
der Landesdenkma lp f l ege r in der B u n d e s r e p u b l i k Deutsch land . Sein 
W e r k m u ß als P e n d a n t zu d e m Buch von Theodor W i l d e m a n n „Rheini
sche W a s s e r b u r g e n u n d w a s s e r u m w e h r t e Schloßbau ten" (1954) ange
sehen w e r d e n , das gleichfal ls vom Rhein i schen Vere in f ü r D e n k m a l 
pflege u n d Heimatschu tz ed ie r t w u r d e . 
B o r n h e i m bezeichnet se ine vor l i egende Arbe i t als die E r f ü l l u n g von 
Wünschen , die bere i t s in se ine r K i n d h e i t sich in i hm gereg t haben . 
Man m e r k t es d a n n auch d e m Buche t ro tz al ler G e l e h r s a m k e i t an, daß 
l ang j äh r ige , l iebevol le E i n f ü h l u n g in den Stoff d e m A u t o r die F e d e r 
g e f ü h r t ha t . 
Das T h e m a e r ö f f n e t ganz a l lgemein e inen Uberb l ick ü b e r die Beschäf t i 
gung m i t den B u r g e n am R h e i n in Malere i u n d L i t e r a t u r seit d e m Mit
te la l te r bis auf u n s e r e Zeit . I n der F r ü h z e i t des 19. J a h r h u n d e r t s , der 
eigent l ich roman t i s chen P e r i o d e u n s e r e r Geistesgeschichte, e n t z ü n d e t e 
sich an diesem S u j e t die P h a n t a s i e n a m h a f t e r Dich te rpersön l ichke i ten , 
so v o r a b von Clemens von B r e n t a n o , Kar l Simrock, Achim von A r n i m , 
Joseph von Eichendorf f u n d E r n s t Mori tz Arnd t . Doch noch m a n c h an 
deren , w e n i g e r b e k a n n t e n N a m e n k a n n der Verfasse r u n t e r dem Ein
gangskap i t e l „Rheinische B u r g e n r o m a n t i k " d e m Leser aufze igen . Aber 
Verhe r r l i chung s t r e i t e t auch hie r m i t A b w e r t u n g im 19. J a h r h u n d e r t ; 
beide Eins te l lungen sind ü b e r w i e g e n d aus poli t ischer G e s i n n u n g en t 
fach t oder lösen sich zeit l ich ab. Auf die verd iens tvo l le R e t t u n g zahl 
re icher B u r g e n aus r o m a n t i s c h e m I m p u l s u n d Geschich tsschwärmere i 
wird g e b ü h r e n d verwiesen . U b e r h ö r e n sol l te m a n a b e r auch nicht die 
W a r n u n g des Verfassers , daß aus solcher ind iv idua l i s t i schemot io
na le r Er lebn i s  u n d Bet rach tungswe i se sich ke ine t i e f e r e E r k e n n t n i s 
f ü r die B u r g als kul turgeschich t l iche Real i tä t , wie w i r sie h e u t e suchen, 
g e w i n n e n l äß t . 
Im fo lgenden g e h t B o r n h e i m auf den Wande l der A n s c h a u u n g e n be im 
B u r g e n b a u durch die sich fo lgenden J a h r h u n d e r t e n ä h e r ein. Dabei 
wird dem Leser deut l ich gemacht , welch en t sche idenden U m s c h w u n g 
besonders der Verfa l l der S t a u f e r k u l t u r m i t i h r e m O r d o g e d a n k e n 
u n d Gradua l i smus , die im ü b r i g e n in der Vors te l lung der gleichzeit ig 
h e r r s c h e n d e n Hochscholast ik i h r e Para l l e l e haben , in der Entwick 
lungsgeschichte de r B u r g h e r b e i f ü h r t . Als Blüteze i t der deu t schen 
B u r g e n — nicht n u r am Rhe in — m u ß eben die Stau fe rze i t schlechthin 
gel ten, in de r sich f ü r die a n i h r e r r i t t e r l i chen S t a n d e s k u l t u r Teil
h a b e n d e n Wel t s inn u n d christ l iches Hei l sver langen glücklich mite in 
a n d e r v e r b i n d e n (vgl. W o l f r a m von Eschenbachs S c h l u ß w o r t e im P a r 
zival). Daß ein solch glückliches Z u s a m m e n g e h e n n u r in wen igen u n d 
k u r z e n Z e i t r ä u m e n u n s e r e r Geschichte möglich w a r u n d se ine schön
s ten F r u c h t e in den K ü n s t e n , besonde r s der Arch i t ek tu r , h e r v o r g e 
brach t hat , ist o f t m a l s von H i s t o r i k e r n g e ä u ß e r t worden . Der Verfasse r 
exempl i f iz ier t n u n diesen Sachve rha l t in se inem vor l i egenden W e r k 
speziell f ü r se inen B e t r a c h t u n g s k r e i s an der Burg , die j a de r e igen t 
liche Hor t dieser s t r a h l e n d e n L e b e n s f ü l l e war , u n d von w o sie sich 
machtvol l nach al len Sei ten h in en t f a l t e t e . 
Was der Stau fe rze i t auf dem Gebie t des B u r g e n b a u e s folgte , erweis t 
sich augenfä l l ig d a n n auch i n s o f e r n als ein Abst ieg i n n e r h a l b der 
mit te la l t e r l i chen B a u k u n s t , als sich u. a. n u n A r c h i t e k t u r u n d die 
bis d a h i n ihr i n t eg r i e r t en Z i e r e l e m e n t e v o n e i n a n d e r lösen. Letz te re 
ve r l i e r en d a r ü b e r h i n a u s noch i h r e in den R a u m d r ä n g e n d e schwel lende 
K r a f t u n d verf lachen, gleichsam sich zurückz iehend , a l lmähl ich zum 
Relief. Der sich ganz a l lgemein schon a m E n d e der S t a u f e r z e i t a u f 
t u e n d e wel tanschaul iche Dua l i smus zwischen Sp i r i t ua l i smus u n d Na
t u r a l i s m u s b e k o m m t der r i t t e r l i chen Geis tesha l tung , wie sie bis d a h i n 
auf den B u r g e n i h r e Stä t t e ha t t e , ebenso schlecht wie der aus ihr sich 
e n t f a l t e n d e n Arch i t ek tu r , m a g dieser Zwiespa l t auch f ü r die n u n 
a u f s t e i g e n d e K u n s t de r Gotik, die den e inze lnen s ta t t e iner Gemein 
schaf t zur Vorausse tzung hat , s t ä rk s t en A u f t r i e b ve r l i ehen h a b e n . 
Kl ingen solche G e d a n k e n im Text i m m e r u n d übera l l an, so h a t de r 
Verfasse r in se inem Buch das Haup tgewich t se ine r A u s f ü h r u n g e n doch 
auf die B e h a n d l u n g des Arch i tek ton i schGegens tänd l i chen gelegt . So 
beschä f t ig t sich das W e r k in der Überzah l de r Kapi t e l denn auch m i t 
de r k o n k r e t e n Ersche inung der B u r g u n d i h r e r Teile. Dabe i w e r d e n 
G r u n d r i ß f o r m e n , B e r g f r i e d e , D o n j o n u n d W o h n t u r m , Pa las u n d Saal 
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bau , Kirche u n d Kapel le , a b e r auch die r e i n e n Zweckan lagen , wie 
Gräben , Zwinger , Tore, M a u e r n , Schar ten , u n d selbst die Mater ia l i en , 
wie Mörte l , Baus te ine , Ziegel u n d Bucke lquade r , in i h r e r B e d e u t u n g 
f ü r die Anlage b e h a n d e l t u n d in i h r e r Ents t ehungsgesch ich te u n d 
i h r e m W a n d e l e indr ing l ich ver fo lg t . An B e k a n n t e s w i r d dabe i ange
k n ü p f t , Neues be igebrach t u n d zugleich i m m e r w i e d e r auf die zahl
re ichen pho tograph i schen , größ ten te i l s h e r v o r r a g e n d e n A u f n a h m e n 
in den be iden B i l d b ä n d e n ve rwiesen . So t r e t e n f ü r d e n Leser m i t 
e inem Male i n t e r e s s a n t e Bez iehungen von B u r g zu B u r g zu tage ; so 
w e r d e n G r u p p e n u n t e r i h n e n h e r a u s g e a r b e i t e t , d e n e n diese oder j e n e 
Eigen tüml i chke i t en g e m e i n s a m sind. Das geograph i sche Gebiet , das 
dabe i übe rb l i ck t wird , so sagt de r Verfasse r selbst , „spannt sich weit" . 
„Von O p p e n h e i m bis Kleve, v o n L u x e m b u r g bis Gießen re ichen die 
Grund lagen . " Als Ergebn i s s t eh t e ine e r s tma l ig u m f a s s e n d e Monogra 
ph ie der H ö h e n b u r g f ü r e inen Bere ich vor uns, in d e m „das Rheinische" 
durch die Zei t en h in in se iner W i r k s a m k e i t i m m e r zu s p ü r e n w a r . 
Wichtig an diesem h e r v o r r a g e n d e n W e r k f ü r u n s e r e n S ü d w e s t e n is t 
nicht so seh r die Tatsache, daß auch m i t u n t e r e ine oder a n d e r e Anlage 
a u s diesem R a u m als Beispiel zi t ie r t wird , s o n d e r n der Umstand , daß, 
sowei t w i r e r k e n n e n k ö n n e n , die E n t w i c k l u n g des B u r g e n b a u e s u n d 
se ine r Detai ls bei uns ähnl ich v e r l ä u f t wie a m Rhein , o h n e daß m a n 
hie r j e d e B e s o n d e r h e i t j e n e m g e g e n ü b e r l eugnen woll te . Auch f ü r e ine 
Beschä f t i gung m i t den B u r g e n S ü d w e s t d e u t s c h l a n d s ist B o r n h e i m s 
Arbe i t desha lb u n e n t b e h r l i c h . Ein Mangel des Buches ble ib t a b e r — 
so m a g m a n d e n k e n —, daß es w e d e r Einze lg rundr i s se noch Schni t t e 
noch T y p e n d a r s t e l l u n g e n , wie es die „Rheinischen W a s s e r b u r g e n " t un , 
a u f g e n o m m e n ha t . D a d u r c h w i r d in der Tat f ü r den Leser das in re ich
s t e r Fü l l e g e b o t e n e w e n i g e r e i n p r ä g s a m u n d verg le ichbar . Aber H e r 
ausgebe r u n d A u t o r haben , wie sie sagen, b e w u ß t im Augenbl ick von 
solchen Hi l f smi t t e ln abgesehen , da sie ihnen , sowei t sie ü b e r h a u p t vor 
lagen, unzu läng l ich erschienen . Auch f inanzie l le G r ü n d e w e r d e n bei 
diesem Verzicht ins Fe ld g e f ü h r t . 
Uber die Schwier igkei t , sich zuver läss ige A u f m e s s u n g e n von B u r g e n 
u n d R u i n e n im g e g e n w ä r t i g e n Z e i t p u n k t zu beschaf fen , bes teh t u n t e r 
Fach leu ten ke in Zweife l . Daß t r o t z d e m in der vor l i egenden F o r m schon 
j e t z t diese V e r ö f f e n t l i c h u n g h e r a u s k a m , ist verd iens tvol l , u n d d a f ü r 
soll te m a n H e r a u s g e b e r u n d A u t o r d a n k b a r sein, k r ö n t das Buch doch 
i n der u m f a s s e n d e n B e h a n d l u n g seines Gegens tandes alles bisher ige 
B e m ü h e n u m das T h e m a . 
Nach der L e k t ü r e der „Rheinischen H ö h e n b u r g e n " wird vor al lem der 
Wunsch rege, daß f ü r u n s e r e n deutschen S ü d w e s t e n e twas ähnl ich 
U m f a s s e n d e s in Angr i f f g e n o m m e n w e r d e n möge. V o r a r b e i t e n grö
ß e r e n A u s m a ß e s w u r d e n j a schon geleis te t , w o f ü r hie r n u n d ie N a m e n 
de r Sen io ren Josef Schl ippe u n d Richa rd Schmit t g e n a n n t sein mögen . 
W e n n es auch in u n s e r e m L a n d e ein so einhei t l iches , u m f a s s e n d e s u n d 
aus sich h e r a u s w i e d e r nach a u ß e n w i r k e n d e s Elemen t , wie „das Rhei 
nische", das B o r n h e i m se ine r Arbe i t z u g r u n d e legen k a n n , nicht gibt, 
so w e r d e n im E r g e b n i s die B e m ü h u n g e n hier nicht wenige r I n t e r e s s a n 
tes zu Tage f ö r d e r n wie dor t . Daß de r Blick bei solcher Arbe i t ü b e r die 
Grenzen des h e u t i g e n L a n d e s B a d e n  W ü r t t e m b e r g h i n a u s vor al lem 
nach Westen u n d Süden o f f e n sein m u ß , ist se lbs tvers tändl ich . 
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