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ORTENBERG BEI SCHLETTSTADT - DIE BURG DES RUDOLF VON HABSBURG 
1. Einleitung*) 
A u s m e h r f a c h e m G r u n d e dar f m a n O r t e n b e r g be i Schlet ts tadt i m 
U n t e r e l s a ß (Selestat, D e p . B a s - R h i n ) z u d e n w i c h t i g s t e n B u r g e n 
des d e u t s c h s p r a c h i g e n R a u m e s r e c h n e n . 
S c h o n a u f d e n ersten B l i c k b e e i n d r u c k t die u n g e w ö h n l i c h k r a f t 
v o l l e W i r k u n g i n der L a n d s c h a f t , d ie au f der sehr u m f a s s e n d e n 
E r h a l t u n g b e r u h t u n d d a h e r l e t z t l i ch a u f der h o h e n Q u a l i t ä t d e r 
o r i g i n ä r e n A r c h i t e k t u r , d ie k a u m d u r c h U m b a u t e n veränder t ist . 
D i e b a u - u n d k u n s t g e s c h i c h t l i c h e E i n o r d n u n g dieser A r c h i t e k t u r 
w i r d — i n der B u r g e n f o r s c h u n g eher d e r A u s n a h m e f a l l . — d u r c h 
d ie schr i f t l i ch abges icher te D a t i e r u n g er le ichter t : O r t e n b e r g w a r 
1262 i m B a u o d e r m i n d e s t e n s gep lan t , 1264 /65 berei ts b e w o h n 
bar . 
J e d o c h ist es i n erster L i n i e der h i s to r i s che H i n t e r g r u n d , der der 
B u r g i h r e n b e s o n d e r e n R a n g s ichert . D e n n O r t e n b e r g w u r d e f ü r 
R u d o l f v o n H a b s b u r g ( A b b . 1) err ichtet , in einer f r ü h e n B e s i t z 
k o n z e n t r a t i o n seiner D y n a s t i e , in e i n e m f o l g e n s c h w e r e n M o 
m e n t elsässischer G e s c h i c h t e , u n d e in J a h r z e h n t b e v o r er , 1273 
z u m K ö n i g g e w ä h l t , d i e E p o c h e h a b s b u r g i s c h e r H e r r s c h a f t i m 
„ H e i l i g e n R ö m i s c h e n R e i c h " einle i tete , die fast sechsma l s o l a n g e 
w ä h r t e w i e d ie v o r a n g e g a n g e n e der Stau fer . 
Be i e i n e m B a u dieser B e d e u t u n g k ö n n t e das F e h l e n einer s y s t e 
m a t i s c h e n B a u m o n o g r a p h i e ü b e r r a s c h e n — w ä r e n n ich t v e r 
g le ichbare Fä l le L e g i o n . I n der b i sher igen L i t e ra tu r s ind z w e i 
A r b e i t e n als g r u n d l e g e n d h e r v o r z u h e b e n . Einerse i t s B o d o E b -
hardts B a u a u f n a h m e u n d B e s c h r e i b u n g i n se inen „ D e u t s c h e n 
B u r g e n " ( B a n d 2 , B e r l i n 1 9 0 2 — 0 5 ) , d ie d u r c h d ie z e i c h n e r i s c h e 
D a r s t e l l u n g bes t i ch t , i n i h r e m re lat iv k n a p p e n T e x t aber d ie B a u 
p h a s e n n i c h t ana lys ie r t u n d a u c h w i c h t i g e Q u e l l e n n o c h n i c h t 
v e r w e n d e t . D i e D a r s t e l l u n g v o n C h . - L . Salch i n seiner u n g e 
d r u c k t e n A r b e i t „ G u e r r e et v ie q u o t i d i e n n e ä l ' O r t e n b o u r g " 
( 1977 /78 ) z ie l t h i n g e g e n m e h r auf d ie n e u e r e n G r a b u n g s e r g e b 
nisse b z w . d e n B e r e i c h der mater ie l l en K u l t u r , b e z i e h t a u c h d ie 
h i s to r i s chen Q u e l l e n g r u n d s ä t z l i c h m i t e in , b le ib t aber i m h i s t o 
r i schen B e r e i c h w i e a u c h i n j e n e m der B a u a n a l y s e s tark e r g ä n 
z u n g s b e d ü r f t i g , t e i lwe i se sogar v e r w i r r e n d . 
D e r erneu te V e r s u c h einer kr i t i s chen B a u m o n o g r a p h i e ist d a h e r 
g e b o t e n . E r so l l h ier als E r g e b n i s i n t e r d i s z i p l i n ä r e r A r b e i t v o n 
L a n d e s h i s t o r i k e r u n d A r c h i t e k t u r h i s t o r i k e r v o r g e l e g t w e r d e n , 
zug le i ch als V o r g r i f f a u f e in in A r b e i t b e f i n d l i c h e s B u c h ü b e r d e n 
elsäss ischen B u r g e n b a u ; au f dieses m u ß a u c h f ü r e ine d i f f e r e n 
z ier te b a u - u n d k u n s t g e s c h i c h t l i c h e E i n o r d n u n g v e r w i e s e n w e r 
d e n , f ü r d i e h ier der R a u m f eh l t . A n g e d e u t e t sei , d a ß d ie 
S c h w ä c h e der Z e n t r a l g e w a l t i m I n t e r r e g n u m (1250 — 73) — a l so 
gerade i n nachs tau f i s cher Z e i t — a u c h i m s ü d w e s t d e u t s c h e n 
R a u m d e n B o d e n f ü r e inen i n tens i v i e r ten B u r g e n b a u des k o n k u r 
rierenden A d e l s b o t , z u dessen a r c h i t e k t o n i s c h h e r a u s r a g e n d e n 
V e r t r e t e r n O r t e n b e r g g e h ö r t . 

2. Geschichte (Bernhard Metz) 

2 . 1 Die Burg des 12. Jahrhunderts 

D i e U r k u n d e , d u r c h w e l c h e K a i s e r F r i e d r i c h I . d e n Bes i t z d e r 
B e n e d i k t i n e r a b t e i H u g s h o f e n / H o n c o u r t i m W e i l e r t a l bestät igt , 
sagt, das K l o s t e r sei i m J a h r 1000 v o n d e m G r a f e n W e r n e r v o n 
O r t e n b e r g gest i f tet w o r d e n ' ) . E s h a n d e l t sich aber u m eine F ä l 
s c h u n g des 12 . / 13 . J a h r h u n d e r t s 2 ) . E i n e echte P a p s t u r k u n d e 
v o n 1135 n e n n t d e n St i f ter n u r G r a f W e r n e r 3 ) . D a f ü r lebt i m 
12. J a h r h u n d e r t w i r k l i c h ein ede l f re ier W e r n e r v o n O r t e n b e r g : 
1166 z e u g t er in F r a n k f u r t in einer U r k u n d e f ü r I l b e n s t a d t , in 
H e s s e n 4 ) . D a ß er s ich aber u n t e r d e n v ie len O r t e n b e r g 5 ) nach d e m 
elsäss ischen n e n n t , erhe l l t daraus , d a ß er 1167 se ine G ü t e r in 
Scherwe i l e r u n d E b e r s h e i m - a l so d i r e k t a m F u ß unserer B u r g — 
gegen d i e des K l o s t e r s H i r s a u in E n d i n g e n u n d F o r c h h e i m a m 
K a i s e r s t u h l tauscht 6 ) . 

J ä n i c h e n v e r m u t e t , dieser W e r n e r sei i dent i sch m i t d e m u m 1140 
b e z e u g t e n W e r n e r v o n B ü h l ( s ü d w e s t l i c h v o n T ü b i n g e n ) 7 ) , aus 
e i n e m S e i t e n z w e i g der Ede l f r e i en v o n H u r n i n g e n (heu te Har
l i n g e n , s ü d w e s t l i c h v o n R o t t e n b u r g ) , w e l c h e i m 12. J a h r h u n d e r t 
als V ö g t e v o n H u g s h o f e n b e z e u g t s ind 8 ) u n d nach späteren, aber 
g l a u b h a f t e n Q u e l l e n 9 ) das K l o s t e r a u c h gegründet h a b e n . K u r z 
n a c h 1173 st irbt der H a u p t s t a m m der H u r n i n g e r aus1 0 ) , w e n i g 
später auch der O r t e n b e r g e r Z w e i g " ) . B e i d e w e r d e n v o n den 
G r a f e n v o n H o h e n b e r g i n S c h w a b e n beerbt 1 2 ) . 
D a ß d ie H e r r e n v o n O r t e n b e r g v o n der elsässischen F o r s c h u n g 
k a u m w a h r g e n o m m e n w o r d e n s i n d , l iegt erstens a m f r ü h e n V e r 
lust des A r c h i v s v o n H u g s h o f e n , z w e i t e n s d a r a n , daß sich o f f e n 
bar n u r dieser eine W e r n e r nach O r t e n b e r g genannt hat . A b e r d ie 
H e r r e n v o n H u r n i n g e n , v o n d e n e n er a b s t a m m t , s ind ke in o b 
skures G e s c h l e c h t : sie f ü h r e n te i lweise den G r a f e n t i t e l , h a b e n 
enge B e z i e h u n g e n z u d e n Staufern 1 3 ) , im 11. J a h r h u n d e r t H e i 
r a t s v e r b i n d u n g e n z u d e n G r a f e n v o n Bl ieskaste l u n d A c h a l m 1 4 ) , 
i m 12. J a h r h u n d e r t z u d e n H a b s b u r g e r n 1 5 ) . W e r n e r erbt d e n 
h u r n i n g i s c h e n Bes i t z n ich t n u r i m E l s a ß , s o n d e r n auch in R h e i n 
hessen u n d v ie l le icht a m O d e n w a l d 1 6 ) . D i e B u r g , die er v o r 1166 
erbaut o d e r geerbt ha t , w i r d m a n s ich k a u m unter d e m Standard 
der Ze i t v o r z u s t e l l e n h a b e n . 

2.2 Rudolf von Habsburg 

D u r c h d ie M i t g i f t seiner Frau G e r t r u d v o n H o h e n b e r g w i r d 
L a n d g r a f R u d o l f v o n H a b s b u r g spätestens 1254 H e r r ü b e r 
O r t e n b e r g u n d das Albrech t s ta l 1 7 ) . D i e s e H e r r s c h a f t u m f a ß t d ie 
n ö r d l i c h e , f r u c h t b a r e r e Seite des Wei l e r ta l s v o n seiner M ü n d u n g 
in d ie E b e n e bis W e i l e r , ferner das g a n z e T a l des Steiger G i e s s e n s 
( m i t H u g s h o f e n ) u n d das obers te Breusch ta l m i t R a n r u p t , B o u r g -
B r u c h e u n d Saales18) ( A b b . 3) . D i e s e A u s d e h n u n g m a c h t d e u t 
l i ch , d a ß das R ü c k g r a t der H e r r s c h a f t v o n der ura l ten Sa l z 
straße1 9 ) ü b e r d ie Pässe v o n Saales u n d Steige gebi ldet w i r d , d e m 
b e q u e m s t e n V o g e s e n ü b e r g a n g z w i s c h e n Z a b e r n u n d Bei for t 2 0 ) . 
I m V e r l a u f des I n t e r r e g n u m s w i r d R u d o l f v o n H a b s b u r g z u m 
b e d e u t e n d s t e n F ü r s t e n i m S ü d w e s t e n des R e i c h s . Seine M a c h t 
re icht v o m G o t t h a r d bis z u m Saaler P a ß u n d v o n der b u r g u n d i 
schen P f o r t e z u m T h u r g a u 2 1 ) . E r ist L a n d g r a f i m S u n d g a u u n d 
V o g t der O b e r m u n d a t , d . h . des Bes i t zes des Bi scho f s v o n Straß
b u r g i m O b e r e l s a ß . A l s so l cher unters tü t z t er zuers t B i s c h o f 
W a l t e r v o n G e r o l d s e c k in se inem K r i e g gegen die Stadt Straß
b u r g 2 2 ) ; b a l d aber ( S e p t e m b e r 1261) wechse l t er das Lager 2 3 ) . 
W ä h r e n d er n u n d ie obere lsäss i schen Re ichss täd te d e n G e r o l d s 
e c k e r n a b g e w i n n t 2 4 ) , verheeren d iese das Albrechtstal2 5) . I m M ä r z 
1262 w i r d der B i s c h o f in H a u s b e r g e n v e r n i c h t e n d geschlagen 2 6 ) ; 
i m J u l i desse lben J a h r e s m u ß er e inen Prä l im inar f r i eden bes ie 
ge ln , in w e l c h e m er u . a. verspr i ch t , R u d o l f s Bautä t igke i t in 
O r t e n b e r g n ich t z u h indern 2 7 ) . E n d e 1264 o d e r 1265 ( w o h l A n 
f ang 1265) dat ier t d a n n R u d o l f e inen Brie f auf O r t e n b e r g 2 8 ) : 
d e m n a c h w a r d ie n e u e , 1262 i m B a u b e f i n d l i c h e B u r g s c h o n b e 
w o h n b a r . V o r 1282, w o h l spätestens 1269 w u r d e L u d w i g v o n 
A m o l t e r n z u m B u r g v o g t ernannt 2 9 ) . 

2.3 Die Belagerung 1293 

R u d o l f v o n H a b s b u r g , seit 1273 r ö m i s c h e r K ö n i g , st irbt 1291. 
Z u se inem N a c h f o l g e r w i r d i m M a i 1292 n ich t sein S o h n A l 
b r e c h t , s o n d e r n A d o l f v o n N a s s a u g e w ä h l t . A l b r e c h t h u l d i g t i h m 
E n d e N o v e m b e r , u n d w i r d i hn bis 1297 n ich t anfechten 3 0 ) . 
W e n i g e r z u r ü c k h a l t e n d ze ig t sich der Straßburger B i s c h o f K o n 
rad v o n L i c h t e n b e r g , v o r u n d n a c h R u d o l f s T o d ein V e r f e c h t e r 
der h a b s b u r g i s c h e n Interessen i m Elsaß 3 1 ) : er ist die Seele des 
A u f s t a n d s der Stadt C o l m a r gegen A d o l f i m S e p t e m b e r 1293, der 
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Abb. 1. Rudolf von Habsburg (* 1218, reg. 1273-1291). Grabmal im 
Dom zu Speyer. 

aber s c h o n i m O k t o b e r v o m K ö n i g u n t e r d r ü c k t w i r d , w o r a u f der 
B i s c h o f s ich u n t e r w e r f e n m u ß 3 2 ) . 
D i e s ist de r H i n t e r g r u n d v o n Ere ign i s sen u m O r t e n b e r g , ü b e r 
w e l c h e d ie Q u e l l e n n u r k ä r g l i c h u n t e r r i c h t e n . A m 23 . M ä r z 1293 
bestät igt K ö n i g A d o l f e i nen V e r t r a g seines L a n d v o g t e s O t t o v o n 
O c h s e n s t e i n m i t V e r t r e t e r n A l b r e c h t s , w o n a c h O r t e n b e r g u n d 
B i l s te in (be i U r b e i s ) d e m G r a f e n v o n H o h e n b e r g , A l b r e c h t s 
O n k e l , ü b e r g e b e n , u n d der w e g e n d ieser B u r g e n e n t b r a n n t e 
Streit be ige legt w o r d e n ist33) . G l e i c h d a n a c h w i r d O r t e n b e r g , 
o f f e n b a r v o m G r a f e n , d e m B i s c h o f v o n S t raßburg anver t raut 3 4 ) . 

Z u m 9 . J u n i 1293 schre ib t n u n der C o l m a r e r A n n a l i s t , der L a n d 
v o g t v o n O c h s e n s t e i n h a b e in Scherwe i l e r e ine B e l a g e r u n g s b u r g 
gegen O r t e n b e r g err ichtet , u n d z w i s c h e n z w e i N a c h r i c h t e n des 
23 . J u n i u n d des 18. A u g u s t f ü g t er h i n z u , derse lbe h a b e gegen 
d e n W i l l e n v ie ler ange fangen , d ie B u r g R a m s t e i n z u bauen 3 5 ) , 
a l so e ine we i t e re , d i ch te r an O r t e n b e r g gelegene G e g e n b u r g . 
D i e s e M a ß n a h m e n z e i g e n , d a ß der L a n d v o g t m i t e i n e m langen 
u n d z ä h e n W i d e r s t a n d rechnet u n d v o r k e i n e m A u f w a n d scheut , 
u m i h n z u ü b e r w i n d e n . D a s E r g e b n i s der B e l a g e r u n g w i r d n i r 
gends m i tge te i l t , läßt s i ch aber n a c h Salch3 6 ) e i n d e u t i g d e m G r a 
b u n g s b e f u n d e n t n e h m e n : d ie B u r g b r a n n t e ab — w o b e i D a c h 
w e r k , F u ß b ö d e n u n d e in iges M a u e r w e r k (der B r u s t w e h r ? ) n i e 
d e r s t ü r z t e - u n d b l i e b o f f e n b a r e t l i che J a h r e u n b e w o h n t . 
D i e s e B e l a g e r u n g , d i e n u r d u r c h e ine n i c h t e i n w a n d f r e i ü b e r 
l ieferte C h r o n i k b e k a n n t ist , w u r d e , w i e n a h e l i e g e n d , d u r c h d ie 
R i va l i t ä t z w i s c h e n K ö n i g A d o l f u n d H e r z o g A l b r e c h t erk lär t . 
H i e r z u m u ß aber w i e d e r h o l t w e r d e n , d a ß diese 1293 d u r c h a u s i m 
F r i e d e n m i t e i n a n d e r l e b e n . D i e Sch lüsse l f igur de r Ere ign i sse ist 
v i e l m e h r O t t o v o n O c h s e n s t e i n . D i e s e r , e in S o h n v o n K ö n i g 
R u d o l f s S c h w e s t e r , w u r d e v o m H e r r s c h e r 1280 z u m L a n d v o g t 
i m E l s a ß u n d i m B r e i s g a u ernannt 3 7 ) , bek l e ide te d iese Stelle b i s 
z u m T o d e R u d o l f s 3 8 ) u n d w u r d e v o n A d o l f i n s e i n e m A m t b e 
stät igt , m i n d e s t e n s f ü r das E lsaß 3 9 ) . D i e s e T a t s a c h e h a t z w e i e n t 
gegengesetz te D e u t u n g e n er fahren : f ü r K r e b s u n d andere h a t 
O t t o das L a g e r g e w e c h s e l t , u m L a n d v o g t z u b l e iben 4 0 ) ; f ü r 
S a m a n e k ist er i m D i e n s t de r H a b s b u r g e r geb l i eben - als V e r 
wa l t e r ihres H a u s g u t e s i n den V o r l a n d e n - u n d A d o l f h a t i h n erst 
n a c h A l b r e c h t s H u l d i g u n g u n d als Z u g e s t ä n d n i s an d iesen i m 
A m t bestät igt4 1 ) . E n t s c h e i d e n d s i n d h ier z w e i U r k u n d e n , i n 
d e n e n O t t o s c h o n v o r A l b r e c h t s H u l d i g u n g L a n d v o g t genann t 
w i r d 4 2 ) . A u ß e r d e m ist er erst 1294 s icher i m D i e n s t A l b r e c h t s 
erwiesen 4 3 ) . D a s bes tä rk t d i e T h e s e se ines -Par te iwechse l s . N u r 
d u r c h d i e sen w i r d a u c h ve r s tänd l i ch , w i e er ü b e r O r t e n b e r g u n d 
B i l s te in m i t e rw ie senen Par te igängern A l b r e c h t s i n Streit geraten 
k o n n t e : m a n m u ß n ä m l i c h a n n e h m e n , daß er als L a n d v o g t R u 
d o l f s z u l e t z t a u c h dessen H a u s g u t i m E l s a ß verwa l te te 4 4 ) u n d s o 
be i dessen T o d d ie f ak t i s che V e r f ü g u n g ü b e r diese b e i d e n B u r g e n 
hat te . I n d e m er s ie A d o l f zusp i e l t , g ib t er d i e s e m gegen d e n H a b s -

Abb. 2. Ortenberg, Ostansicht nach der Bauaufnahme von Bodo Ebhardt; die leichte Dossiemng der Mantelmauer ist nicht wiedergegeben, die West-
mauer'der Vorburg (links hinten) heute stärker verfallen (Deutsche Burgen, Bd. 2, Berlin o. J. (1902-05)). 
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burger e in P f a n d in die H a n d . N a c h d e m aber A l b r e c h t s ich unter 
w o r f e n ha t , ist es n u r „ b i l l i g u n d v e r n ü n f t i g " , w i e der K ö n i g es 
schre ib t , i h m seine B u r g e n z u r ü c k z u g e b e n . 
U n g e l ö s t b le ibt die Frage , w a r u m O t t o es ba ld darauf u n t e r 
n i m m t o h n e daß das Verhä l tn i s z w i s c h e n A d o l f u n d A l b r e c h t 
s ich b e m e r k b a r ge t rüb t hät te — O r t e n b e r g z u r ü c k z u e r o b e r n . 
A b e r n o c h v ie l u n v e r s t ä n d l i c h e r w ä r e ja sein T u n in S a m a n e k s 
H y p o t h e s e , hät te er ja als M a n n A l b r e c h t s d i e s e m seine B u r g 
entr issen4 5 ) . E n t w e d e r ist also die Re i chsgesch i ch te des J ahres 
1293 i m L i c h t des O r t e n b e r g e r H a n d e l s z u rev id ieren (was h ier 
n i ch t A u f g a b e sein k a n n ) , oder aber die Vertreter des K ö n i g s u n d 
des H e r z o g s i m E l saß f ü h r e n n icht n u r deren P o l i t i k aus, s o n d e r n 
ve r f o lgen auch eigene Z i e l e , die. die D ü r f t i g k e i t der Q u e l l e n uns 
verb i rg t . Sch l ieß l i ch ist auch n i c h t ers icht l i ch , w a r u m B i s c h o f 
K o n r a d s ich i m H e r b s t 1293 gegen A d o l f au f l ehn t , es sei d e n n 
eben w e g e n O r t e n b e r g 4 6 ) . J eden fa l l s b le iben u n s die H i n t e r 
g r ü n d e dieser E p i s o d e großente i l s ve rborgen 4 7 ) . 

Spatestens n a c h A d o l f s T o d 1298 n i m m t A l b r e c h t O r t e n b e r g 
w i e d e r i n Bes i t z . D a s H a b s b u r g i s c h e U r b a r v o n 1303 v e r z e i c h n e t 
d o r t n u r das eine B u r g l e h e n L u d w i g s v o n A m o l t e r n , w ä h r e n d es 
i n H o h l a n d s b e r g deren acht gibt4 8) . 1310 ist H e i n r i c h W a f f l e r 
v o n E c k e r i c h , der a u c h in B i l s te in d ie N a c h f o l g e derer v o n 
A m o l t e r n angetreten hat , B u r g v o g t v o n O r t e n b e r g 4 9 ) . 13 0 6 / 0 7 
scha f fen die H a b s b u r g e r z w e i B u r g l e h e n in Scherwei ler 5 0 ) , 1304 
( b z w . eher 1314) e m anderes in O r t e n b e r g „oder ze Scherwil, 
also, ob ein veste da gebauwen Wirt"51). D i e s k ö n n t e auf eine 
beabs icht ig te S t a d t g r ü n d u n g in Scherwei ler h inwe i sen 5 2 ) , d ie f ü r 
O r t e n b e r g f o l g e n s c h w e r g e w o r d e n w ä r e . A b e r d a z u k a m es 
o f f e n b a r n i c h t ) , w e i l die K o m g s w a h l L I e r z o g Fr iedr i chs 1314 
die H a b s b u r g e r z w a n g , g r o ß e G e l d s u m m e n f lüss ig z u m a c h e n . 
D a z u verse tz ten sie 1314 u . a. O r t e n b e r g , Scherwe i le r u n d das 
A l b r e c h t s t a J i h r e m B a n k i e r H e i n r i c h v o n M ü l l e n h e i m , B ü r g e r 
v o n Straßburg 5 4 ) . I h r R ü c k k a u f r e c h t v e r p f ä n d e n sie gleich darauf 
d e m B i s c h o f J o h a n n v o n S t raßburg , Fr iedr i chs K a n z l e r 5 5 ) . D a m i t 
schlagen sie aus d e m e inen P f a n d o b j e k t doppe l tes G e l d , aber u m 
so teurer u n d d a m i t u m so p r o b l e m a t i s c h e r w i r d der R ü c k k a u f — 
in der T a t f a n d er n ie statt. 

2.4 Die Ganerbenburg des Spätmittelalters 

H e i n r i c h v o n M ü l l e n h e i m h in ter l i eß f ü n f S ö h n e u n d z w e i 
S c h w i e g e r s ö h n e , be ide aus der S ippe Z o r n 5 6 ) . O f f e n b a r w u r d e 
die ös terre ich ische P f a n d s c h a f t un ter i h n e n geteilt. J eden fa l l s 
w a r e n i m g a n z e n 15. J a h r h u n d e r t O r t e n b e r g u n d das A l b r e c h t s 
tal dre igete i l t , m i t z w e i M ü l l e n h e i m i s c h e n u n d e i n e m Z o r n s c h e n 
Te i l 5 7 ) . I n f o l g e v o n V e r s c h w ä g e r u n g e n , E r b t e i l u n g e n u n d V e r 
k ä u f e n w u r d e n zah l re i che , o f t w e c h s e l n d e Ede l l eu te an j e d e m 
D r i t t e l betei l igt . So be t rug die G e s a m t z a h l der „ G e m e i n e r " 
( G a n e r b e n ) 1427 31, 1464 30, u m 1466 /70 4658) . 1456 v e r k a u f t 
H e i n r i c h Z o r n - L a p p e e m A c h t u n d v i e r z i g s t e l v o n O r t e n b e r g 5 9 ) . 
F o l g e n der G e m e i n h e r r s c h a f t s i nd h ier , w i e me is t , m a n g e l n d e 
P f l ege u n d u n v e r a n t w o r t l i c h e B e n u t z u n g der B u r g z u Fehden 6 0 ) , 
d ie s ich v o n b l o ß e n R a u b u n t e r n e h m u n g e n k a u m m e h r u n t e r 
sche iden . N a m e n t l i c h seit der M i t t e des 15. J a h r h u n d e r t s re ißen 
die K l a g e n über O r t e n b e r g n i ch t m e h r ab , w o b e i auch h ier (vgl . 
G r o ß - u n d K l e m - G e r o l d s e c k , H o h k ö m g s b u r g , N i d e c k , Stein) 
H e i n r i c h M e y v o n L a m b s h e i m o f t genannt w i rd 6 1 ) . Z u l e t z t en t 
f ü h r e n z w e i G e m e i n e r 1470 U n t e r t a n e n des H e r z o g s v o n B u r 
g u n d , w e l c h e r i m v o r i g e n J a h r d ie h a b s b u r g i s c h e n R e c h t e a m 
O b e r r h e i n — darunter das R ü c k k a u f s r e c h t an O r t e n b e r g — an 
s ich gebracht hatte u n d se i tdem b e m ü h t w a r , seine A u t o r i t ä t i m 
E lsaß d u r c h z u s e t z e n 6 2 ) . P r o m p t erscheint sein L a n d v o g t m i t 
e i n e m m ä c h t i g e n H e e r v o r der Burg 6 3 ) u n d f o r d e r t sie z u r Ü b e r 
gabe auf . D i e B e s a t z u n g — n u r z w e i H a u p t l e u t e , f ü n f Reis ige u n d 
sechs bis acht k r i egsun tüch t ige T a g l ö h n e r , d e n n die G e m e i n e r 
h a b e n die v e r s p r o c h e n e V e r s t ä r k u n g n i ch t geschickt6 4 ) — erg ibt 
s ich o h n e e inen B ü c h s e n s c h u ß . D e r H e r z o g z i eh t die B u r g ein. 
1471 u n d 1473 sch i ck t er z w e i U n t e r s u c h u n g s k o m m i s s i o n e n in 
seine n e u e n elsässischen B e s i t z u n g e n . D i e erste beschre ib t 
O r t e n b e r g als sehr s c h ö n e k le ine B e f e s t i g u n g (tres belle petite 
place forte); ihr B u r g v o g t lasse z . Z . m der V o r b u r g (faulces 
brayes) g r o ß e S ta l lungen bauen , deren eine M a u e r zug le i ch d e n 
W e g [ v o m A u ß e n t o r z u r K e r n b u r g ] un te r s tü t z t ( K o s t e n : 155 f l . ) . 
Ferner seien f o l g e n d e M a ß n a h m e n ra t sam: den Berg f r i ed , dessen 
S c h i n d e l n (aissales) ve r fau l t s ind , n e u z u d e c k e n , u n d eventue l l 
dar in vertäfe l te K a m m e r n „ n a c h L a n d e s a r t " (chambres a la 
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Abb. 4. Ortenberg und Ramstein, Silberstiftzeichnung (z. T. aquarelliert) 
von Hans Baidung gen. Grien, 1514 (204 x 151 mm). Oben Ortenberg 
von Nordosten (links) und Südosten (rechts), unten beide Burgen von 
Süden. (KdZ66, Kupferstichkabinett SM PK, Berlin). 

maniere du pays) e i n z u r i c h t e n ; f e rner d ie V o r b u r g m a u e r m i t 
e iner g e z i n n t e n B r ü s t u n g , samt Z u g a n g s t r e p p e b e i m T o r , z u v e r 
sehen ( K o s t e n v o r a n s c h l a g : 220 f l . )6 5 ) - 1473 beschre ib t der V o g t 
— v o m b u r g u n d i s c h e n A b g e s a n d t e n M . C o n t a u l t z u s ich b e r u f e n 
u n d be f ragt — O r t e n b e r g als „ s c h ö n e , g e r ä u m i g e u n d w o h n l i c h e 
Feste auf e i n e m h o h e n Fe ls , m i t gut z u ve r te id igender R i n g m a u e r 
u n d s c h ö n e r V o r b u r g " , w e l c h e m i t n u r 10— 12 M a n n sehr lange 
z u ha l ten sei, es sei d e n n gegen e inen sehr m ä c h t i g e n F ü r s t e n . D i e 
K e r n b u r g sei auch nach d e m V e r l u s t der V o r b u r g (h ier basse-
court) gut z u ver te id igen , u n d not fa l l s k ö n n e sich d ie B e s a t z u n g 
in den B e r g f r i e d z u r ü c k z i e h e n u n d d o r t auf H i l f e w a r t e n . E s sei 
aber n ö t i g , v o n der u n z u r e i c h e n d f u n d a m e n t i e r t e n V o r b u r g 
m a u e r ca. 60 K l a f t e r , s a m t drei z i ege lbedeck ten V e r t e i d i g u n g s 
p l a t t f o r m e n (cbauffaulx) n e u z u m a c h e n , u n d d ie Z u g b r ü c k e z u 
ersetzen ( K o s t e n v o r a n s c h l a g : 196 f l . ) 6 6 ) . O b diese M a ß n a h m e n 
ausge führ t w u r d e n , m a g b e z w e i f e l t w e r d e n , d e n n s c h o n 1474 
endet d ie b u r g u n d i s c h e H e r r s c h a f t a m O b e r r h e i n 6 7 ) . N o c h v o r 
der H i n r i c h t u n g Peters v o n H a g e n b a c h e robern der B i s c h o f u n d 
die Stadt S t raßburg O r t e n b e r g z u r ü c k — o f f e n b a r m ü h e l o s 6 8 ) — 
u n d geben es den G e m e i n e r n w i e d e r ; u m aber e ine R ü c k k e h r z u 
den f r ü h e r e n M i ß s t ä n d e n u n m ö g l i c h z u m a c h e n , d i k t i e ren sie 
i hnen e inen neuen B u r g f r i e d e n , der ihr F e h d e r e c h t beschne ide t 
u n d die entheltnisse a b s c h a f f t ; d i e „ B a u m e i s t e r " (Ver t re te r der 
G e m e i n e r , d ie B u r g u n d H e r r s c h a f t v e r w a l t e n ) u n d der „ O b 
m a n n " (Sch iedsr ichter bei K o n f l i k t e n u n t e r G e m e i n e r n ) w e r d e n 
d u r c h B i s c h o f u n d Stadt e r n a n n t , d i e s ich auch e in ö f f n u n g s 
recht in de r B u r g s ichern6 9 ) . D i e G e m e i n e r , die s ich m i t d iesen 
B e d i n g u n g e n n icht a b f i n d e n , w e r d e n ausgesperrt7 0 ) . A b e r d ie 
M e h r h e i t f ü g t s ich in d ie neue S i tua t i on . In den 1480er J a h r e n 
w i r d ge legent l i ch n o c h e in „Vogt in Ortenberg" genannt 7 1 ) u n d 
1492 w i r d sogar n o c h ein ,,gebu volfürtt", v o n d e m w i r n u r w i s 
sen, d a ß es ein D a c h hat te , we i l der a u s f ü h r e n d e Z i m m e r m a n n 
platten und nagel" k o m m e n läßt "). D a n n aber w i r d es stil l u m 
O r t e n b e r g . 

1514 ze igt B a i d u n g G r i e n d ie B u r g s c h o n a lsTe i l ru ine 7 3 ) ( A b b . 4 ) , 
u n d ihre stark sti l is ierte D a r s t e l l u n g in M ü n s t e r s Cosmographia 
(1548) , m i t e i n e m Satte ldach über d e m W o h n b a u , en tspr i ch t 
daher k a u m der d a m a l i g e n W i r k l i c h k e i t 7 4 ) . I n z w i s c h e n hat d ie 
G e m e i n h e r r s c h a f t , 1531 u n d w o h l 1546 n o c h bes tehend 7 5 ) , e in 
E n d e g e f u n d e n . 1551 k a u f t N i k o l a u s v o n B o l l w e i l e r d i e f r ü h e r e n 
P f a n d h e r r e n aus ; 1576 w i r d er v o n Ö s t e r r e i c h m i t der H e r r s c h a f t 
b e l e h n t . Se i tdem n e n n t er s ich Fre iherr z u B o l l w e i l e r u n d z u 
W e i l e r t a l - n icht e t w a z u O r t e n b e r g 7 6 ) ! 1561 /62 dat iert der 
O b e r v o g t i m W e i l e r t a l , L u x V i s s b o c k gen. Z ä c k i , m e h r e r e Br ie fe 
auf O r t e n b e r g („Datum Ortenberg"), b e w o h n t d ie B u r g a lso 
n o c h , t r o t z des sch lech ten Zus tandes 7 6 a ) . Z u l e t z t w i r d die B u r g 
1633 v o n d e n S c h w e d e n in B r a n d gesteckt , d a m i t „die rebelli
schen Bauern" des We i l e r ta l e s sie n i ch t besetzen 7 7 ) . 

3. Der Bau des Rudolf von Habsburg (Thomas Biller) 

3.1 Lage, Gräben, Baumaterial 

( D i e in K l a m m e r n e ingeste l l ten Z a h l e n b e z i e h e n s ich auf den 
L a g e p l a n A b b . 6 u n d d ie G r u n d r i s s e A b b . 9 ; auf d iese w i r d i m 
f o l g e n d e n n i ch t gesonder t v e r w i e s e n . ) 
N u r w e n i g e elsässische B u r g e n e n t w i c k e l n d u r c h Lage u n d 
A r c h i t e k t u r e ine verg le i chbare F e r n w i r k u n g w i e O r t e n b e r g . D i e 
R u i n e l iegt auf d e m n ö r d l i c h e n der b e i d e n Bergaus läu fe r , d ie d ie 
M ü n d u n g des We i l e r ta l e s auf d i e R h e i n e b e n e f l a n k i e r e n ; v o n b e i 
d e n Seiten ist d ie h o c h a u f r a g e n d e S i lhoue t te w e i t h i n s ichtbar 
( A b b . 2 , 5) . Sie besetz t den Berggrat eben an jener Stelle, w o 
dieser gegen S ü d e n a b z u f a l l e n b e g i n n t . D e r B e r g f r i e d m i t seiner 
M a n t e l m a u e r steht h in te r d e m bre i ten u n d t ie fen H a l s g r a b e n 
n o c h auf der H ö h e des G r a t e s ; d ie K e r n b u r g l iegt dah in te r , b e 
reits auf f a l l e n d e m G e l ä n d e . I m O s t e n , Süden u n d W e s t e n ist d i e 
B u r g v o n stei len F e l s h ä n g e n ges ichert , d ie f re i l ich n i c h t vö l l i g 
u n z u g ä n g l i c h s ind . D i e A n l a g e der s c h m a l e n V o r b u r g auf d e m 
ös t l i chen F e l s h a n g w a r n u r d u r c h u m f a n g r e i c h e E i n g r i f f e ins G e 
lände m ö g l i c h ; gegen d e n we i te r f a l l enden G r a t ist sie süd l i ch 
d u r c h e inen k u r z e n Q u e r g r a b e n gesichert7 8 ) . 
D i e U b e r f o r m u n g des G e l ä n d e s b e s c h r ä n k t s ich — ü b e r das sonst 
Ü b l i c h e h i n a u s g e h e n d — n icht auf das reine E i n b r e c h e n der G r ä 
b e n . V i e l m e h r w u r d e der Fe l shüge l der K e r n b u r g an den be iden 
B u r g a u ß e n s e i t e n i m W e s t e n u n d N o r d e n s y s t emat i s ch abgear 
beitet . A m deut l i chs ten ist dies im H a l s g r a b e n b e r e i c h : die Fe l s 
b ö s c h u n g u n t e r der M a n t e l m a u e r ist z u m T e i l regelrecht geglät 
tet , so d a ß sie quasi T e i l der A r c h i t e k t u r w i r d , n ä m l i c h e in h o h e r 
S o c k e l , de r z u d e m d u r c h e ine le ichte D o s s i e r u n g der M a n t e l 
m a u e r m i t d ieser o p t i s c h n o c h s tärker z u s a m m e n g e s c h l o s s e n 
w i r d ( A b b . 11). A u f w e n d i g e G r a b e n s y s t e m e s ind bei B u r g e n des 
13. J a h r h u n d e r t s h ä u f i g , aber eine so k o n s e q u e n t e E i n b e z i e h u n g 
des Fe l s socke l s in d ie a r c h i t e k t o n i s c h e G e s a m t w i r k u n g ist i m 
s ü d w e s t d e u t s c h e n R a u m n icht w i e d e r a n z u t r e f f e n . 
D e r u r s p r ü n g l i c h e B u r g w e g , d u r c h Fe l sbearbe i tung 7 9 ) u n d K a r 
r e n s p u r e n n o c h als so l cher e r k e n n b a r , k o m m t v o n N o r d e n , v o m 
„ T ä n n e l k r e u z " , w o er v o n der a l ten Straße D a m b a c h - K e s t e n -
h o l z / C h ä t e n o i s a b z w e i g t e , die w i e d e r u m T e i l der Ferns t raße a m 
F u ß der V o g e s e n ( sog . „ B e r g s t r a ß e " ) 8 0 ) w a r ( A b b . 3) u n d in n u r 
1 k m E n t f e r n u n g unter der B u r g v o r b e i f ü h r t e . N i m m t m a n h i n 
z u , d a ß d ie alte u n d w i c h t i g e Straße ins W e i l e r t a l b z w . nach 
L o t h r i n g e n ebenfa l l s d i rek t k o n t r o l l i e r b a r w a r (vg l . 2 . 1 . ) , so m u ß 
m a n d ie V e r k e h r s l a g e der B u r g als a u s g e s p r o c h e n zentra l b e 
z e i c h n e n . 
O r t e n b e r g ist aus d e m he l lgrauen G r a n i t des B u r g b e r g e s er r i ch 
tet , der i m H a l s g r a b e n in h i n r e i c h e n d e n M e n g e n z u g e w i n n e n 
w a r ; S p u r e n des A b b a u e s s ind d o r t n o c h s ichtbar8 1 ) . D a s M a u e r 
w e r k ist dabe i v o n un tersch ied l i cher Bescha f fenhe i t ( A b b . 7, 14, 
17, 19): de r Berg f r i ed , der angr i f fsse i t ige T e i l der M a n t e l m a u e r , 
d i e un teren Par t ien u n d d ie gesamte O s t w a n d des W o h n b a u e s 
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ze igen glattes Q u a d e r w e r k ( A b b . 16, 22 ) , e b e n s o w i e d ie E c k v e r 
b ä n d e u n d d ie N i s c h e n e i n f a s s u n g e n . D i e übr igen T e i l e der o r i g i 
na len B a u z e i t s ind in B r u c h s t e i n a u f g e f ü h r t , der te i lweise relat iv 
lagerhaft verarbe i te t ist , te i lweise auch auf saubere V e r a r b e i t u n g 
k a u m n o c h R ü c k s i c h t n i m m t . D a s n a h t l o s e Ine inandergre i f en der 
ve r sch iedenen M a u e r w e r k s a r t e n läßt dabe i aber ke iner le i Z w e i f e l 
über d ie G l e i c h z e i t i g k e i t der Baute i le zu8 2 ) . E s k a n n ke ine Frage 
se in , d a ß das Q u a d e r w e r k h ier einerseits f u n k t i o n a l e ingesetz t 
w u r d e , n ä m l i c h an d e n T e i l e n , d ie i m A n g r i f f s f a l l e b e s o n d e r e n 
Be las tungen ausgesetz t w a r e n ; anderersei ts ist auch fast d ie ge 
samte O s t w a n d des W o h n b a u e s in Q u a d e r n err ichtet , der nach 
seiner D u r c h f e n s t e r u n g repräsentat ivste T e i l der B u r g . 
D i e Fens ter selbst s i n d auch i m Fa l le v o n O r t e n b e r g aus Sandstein 
gefert igt , e b e n s o w i e das G e w ä n d e des V o r b u r g t o r e s , w ä h r e n d 
das H a u p t b u r g t o r in teressanterweise vö l l i g in G r a n i t gearbeitet 
ist. A u c h diese V e r w e n d u n g des Sandste ins hat k a u m e twas m i t 
R e p r ä s e n t a t i o n z u t u n , s o n d e r n n u r m i t der besseren B e a r b e i 
t ungs fäh igke i t , w i e auch a m Schorns te in des Südg iebe ls 
( A b b . 18). A n anderen Stellen d ü r f t e der Sandste in seiner g lat 
teren O b e r f l ä c h e w e g e n b e n u t z t se in , e twa bei d e n T ü r s c h w e l 
len der M a n t e l m a u e r , den A u s g u ß s t e i n e n u n d d e n D e c k p l a t t e n 
der Se i tens i tze im Saal. U n d sch l ieß l ich g ibt es Stel len, w o m a n 
w i r k l i c h m i t ü b r i g g e b l i e b e n e n o d e r feh lbearbe i te ten Sands te in 
q u a d e r n z u rechnen ha t , s o bei den S t ü r z e n der Scharten am V o r 
b u r g t o r u n d v o r a l l em i m s ü d w e s t l i c h e n E c k v e r b a n d der M a n t e l 
m a u e r . 
A n d e n s t u m p f w i n k l i g e n E c k e n der M a n t e l m a u e r über d e m 
2. O b e r g e s c h o ß s i n d die e i n z i g e n , d u r c h a u s unau f fä l l i gen 
B u c k e l q u a d e r der G e s a m t a n l a g e fes tzus te l l en , d ie ganz o f f e n 
s icht l i ch e ine b e s t i m m t e H ö h e w ä h r e n d des B a u v o r g a n g e s m a r 
k ieren so l l ten 8 3 ) ( A b b . 11). 
H e b e l ö c h e r feh len e b e n s o vö l l i g w i e R ü s t l ö c h e r — bei den erste 
llen v e r s t ä n d l i c h , d e n n d ie S te inober f l äche ist rauh u n d d ie Q u a 
d e r g r ö ß e relat iv ger ing . D r e i S t e i n m e t z z e i c h e n s ind nach Salch an 
den s c h w e r z u g ä n g l i c h e n S a n d s t e i n g e w ä n d e n der W o h n b a u o b e r 

geschosse z u f i n d e n 8 4 ) ; we i te re in K r e u z f o r m b e f i n d e n sich an 
den Scharten u n d wes t l i chen B ö g e n (19) der M a n t e l m a u e r . M a n 
m u ß sich j e d o c h k l a r m a c h e n , daß d ie Farbe u n d Bescha f fenhe i t 
des G r a n i t s e ine vo l l s t änd ige E r f a s s u n g e b e n s o u n m ö g l i c h 
m a c h e n w i e die U n z u g ä n g l i c h k e i t der o b e r e n Baute i le . D e r v e r 
w e n d e t e M ö r t e l ist o f f ens i ch t l i ch v o n h o h e r Q u a l i t ä t , w i e die sehr 
w e i t g e h e n d e E r h a l t u n g auch jener T e i l e ze igt , bei denen v o n 
e i n e m M a u e r w e r k s v e r b a n d k a u m n o c h d ie R e d e sein k a n n . 
Sehr interessant ist das V o r h a n d e n s e i n eines S c h a l u n g s h o l z e s in 
e iner der Schar tenn i schen der M a n t e l m a u e r (3 . O G , auf der 
Wes t se i t e d ie dr i t te Scharte v o n S ü d e n ; A b b . 8): ein kräf t iger 
B a l k e n , o b e n i m B o g e n bearbe i te t , d a m i t auf ihn ( u n d andere , die 
ent fernt w u r d e n ) das N i s c h e n g e w ö l b e gemauer t w e r d e n k o n n t e . 
Salch8 5) z w e i f e l t an dieser F u n k t i o n ; aber es ist ke ine andere 
E r k l ä r u n g für dieses H o l z d e n k b a r , als daß es z u stark e inge 
k l e m m t w a r , u m es h e r a u s z u h o l e n . V ö l l i g v o r R e g e n geschütz t , 
k o n n t e es sich über 700 J a h r e erha l ten . 

3.2 Zum Vorgängerbau 

D i e Schr i f tque l l en v e r m i t t e l n n i ch t n u r d ie Bauze i t der bes tehen 
den A n l a g e , s o n d e r n auch , daß es bereits i m 12. J a h r h u n d e r t eine 
B u r g O r t e n b e r g gab . V o n ihr ist nach d e m N e u b a u des 13. J a h r 
h u n d e r t s k e i n e S p u r m e h r v o r h a n d e n . O b w o h l er K e r a m i k der 
2. H ä l f t e des 12. J a h r h u n d e r t s in der B u r g f and , hat Salch neuer 
d ings sogar in f rage gestel lt , daß sie ü b e r h a u p t an der gle ichen 
Stelle s tand 8 6 ) . E r v e r m u t e t sie v i e l m e h r an e inem P la tz n a m e n s 
„ O r t e n " 8 7 ) i m D o r f Scherwe i le r — in Scherwei ler ist w o h l g e 
m e r k t k e i n e B u r g be legbar — u n d erklärt die K e r a m i k auf der 
B u r g m i t der V e r l a g e r u n g v o n E r d m a t e r i a l b e i m B a u . N i c h t n u r 
diese A n n a h m e ist in s ich vö l l i g u n w a h r s c h e i n l i c h , s o n d e r n auch 
der s c h o n 1167 au f t re tende N a m e der B u r g paßt ideal z u i h r e m 
B a u p l a t z , der in de r T a t e ine besonders m a r k a n t e Sp i t ze ist: nach 
mi t te la l te r l i chem Sprachgebrauch ein „ o r t " . D a s Feh len jeg 
l i chen Res tes der älteren B u r g , selbst in der G e l ä n d e f o r m , n i m m t 
der Frage a l lerd ings d ie B e d e u t u n g . 

Abb. 5. Ortenberg, Westansieht nach der Bauaufnahme von Bodo Ebhardt; die Glattarbcitung des Felsens im Halsgraben und die leichte Dotierung der 
Mantelmauer (links) sind nicht wiedergegeben, die Westmauer der Vorburg heute stärker verfallen. (Deutsche Burgen, Bd. 2, Berlin o. J. (1902-05)). 
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3.3 Gesamtanlage 

O r t e n b e r g ist e ine A n l a g e „ a u s e i n e m G u ß " 8 8 ) ( A b b . 9) . D i e s gilt 
v o m rein T e c h n i s c h e n her , d e n n n u r bei genauer B e t r a c h t u n g 
s ind w e n i g e spätmi t te la l ter l i che E r g ä n z u n g e n der Ers tan lage 
v o n e t w a 1260—65 z u e r k e n n e n . E s gilt aber auch f ü r d ie A r c h i 
t e k t u r , d e n n k e i n e z w e i t e elsässische B u r g ist z u g l e i c h aus d e n 
N o t w e n d i g k e i t e n ihrer N u t z u n g u n d d e n G e g e b e n h e i t e n des 
B a u p l a t z e s z u einer s o k o n s e q u e n t e n u n d b e e i n d r u c k e n d e n F o r m 
e n t w i c k e l t w i e O r t e n b e r g . Es s teht dabe i d u r c h a u s i n der T r a d i 
t i o n v o n Bau ten der ersten J a h r h u n d e r t h ä l f t e w i e L a n d s b e r g , 
B e r n s t e i n , Schranken fe l s u n d d e m g le ichze i t igen B i rken fe l s 8 9 ) , 
erre icht aber eine In tegra t i on der F u n k t i o n e n u n d B a u k ö r p e r , d ie 
es z u m H ö h e p u n k t der E n t w i c k l u n g w e r d e n läßt ( vg l . 3 .10 ) . 
D i e A n o r d n u n g der K e r n b u r g ist aus de r G e l ä n d e f o r m a t i o n en t 
w i c k e l t : d e m nach N o r d e n w e g z i e h e n d e n Berggrat w i r d an 
höchs te r Stelle der B u r g der f ü n f e c k i g e Berg f r i ed entgegengeste l l t 
( A b b . 10 — 12). D i e D e c k u n g , d i e d ieser Baute i l d e m d a h i n t e r 
l i egenden W o h n b a u b ietet , w i r d d u r c h e ine f ü n f g e s c h o s s i g e 
M a n t e l m a u e r 9 0 ) v e rv o l l s t änd ig t , d i e d e n T u r m in g e r i n g e m A b 
s tand p o l y g o n a l u m z i e h t u n d f ü r d ie m i r ke in Verg l e i chsbe i sp i e l 
b e k a n n t ist91). J e d o c h b e s c h r ä n k e n sich T u r m u n d M a u e r n icht 
auf die F u n k t i o n der rein pass iven D e c k u n g , s o n d e r n s ind auch 
f ü r d ie ak t i ve V e r t e i d i g u n g ausgestat tet , i n d e m d ie M a n t e l m a u e r 
in dre i H ö h e n m i t Sch ießschar ten , d a r ü b e r m i t e i n e m v o r k r a g e n 
den H o l z w e h r g a n g , z u l e t z t n o c h m i t Z i n n e n ausgestattet ist ; 
d a r ü b e r erhebt s ich der 28 m h o h e B e r g f r i e d , der g le ichfa l ls z u 
obers t n o c h e inen a u s k r a g e n d e n W e h r g a n g v o r d e n Z i n n e n 
besaß9 2 ) . 

D u r c h d ie G e s a m t b r e i t e de r M a n t e l m a u e r k o n n t e auch der z w e i 
geschoss ige W o h n b a u t r o t z vö l l iger D e c k u n g e ine Bre i te v o n bis 
z u 19 m e i n n e h m e n ( j ener v o n Berns te in w a r z . B . — n u r h in te r 
d e m T u r m selbst v e r b o r g e n — k n a p p 12 m bre i t ) . E r w e n d e t d ie 
Fens ter se ines her rscha f t l i chen O b e r g e s c h o s s e s gegen O s t e n u n d 
S ü d e n , w o d ie U n t e r b u r g z u s ä t z l i c h e n S c h u t z b o t ; d ie Wes t se i t e 
ist n u r v o n Sch ießschar ten u n d w e n i g e n k l e ineren Ö f f n u n g e n 
d u r c h b r o c h e n . 

3.4 Der Wohnbau, Erdgeschoß 

D a s I n n e r e der K e r n b u r g ist d u r c h e ine Q u e r m a u e r in z w e i T e i l e 
gete i l t : d e n s ü d l i c h e n , e twas g rößeren T e i l n i m m t der W o h n b a u 
( 1 , 2 , 4 , 8 , 9 , 10 — 13) e i n , w o b e i ein k le iner „ F l ü g e l " (3 , 14) a u c h 
n ö r d l i c h z w i s c h e n B e r g f r i e d , M a n t e l m a u e r u n d Z i s t e r n e ange 
o r d n e t ist . 
M a n betr i t t das E r d g e s c h o ß des W o h n b a u e s d u r c h das gefaste, 
m i t Socke l schrägen versehene S p i t z b o g e n t o r (1) an der O s t s e i t e , 
das e t w a 4 m über d e m t ragenden Fe lsen l iegt ; m a n erre ichte es 
u r s p r ü n g l i c h z w e i f e l l o s ü b e r eine H o l z k o n s t r u k t i o n , d ie eine — 
v ie l le icht v o n A n f a n g an v o r h a n d e n e — ergrabene9 3 ) T r e p p e f o r t 
se tz te . D e r R a u m (2) h in te r d e m T o r w a r ös t l i ch d u r c h drei 
gefaste, e h e m a l s vergi t terte Sch l i t z fens ter be leuchte t , die der 
H ö h e des u n r e g e l m ä ß i g e n F e l s b o d e n s f o l g e n ; das süd l i chs te d ie 
ser Fens ter ist m i t Se i tens i t zen ausgestattet . G e g e n N o r d e n w i r d 
d ieser R a u m d u r c h e inen w e i t e n , aber n u r a n d e r t h a l b h ü f t i g e n 
S p i t z b o g e n ( A b b . 13) m i t e inem z w e i t e n (3) v e r b u n d e n , der ein 
Fenster m i t Se i tens i tzen a u f w e i s t , d u r c h das m a n das V o r b u r g t o r 
k o n t r o l l i e r e n k o n n t e . D i e s e b e i d e n R ä u m e , d ie in W a h r h e i t 
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n u r e inen e inz igen b i l de ten , n e h m e n i n n e r h a l b der K e r n b u r g 
e ine zentra le Stelle e in . D i e W a c h e , d e r e n A u f e n t h a l t m a n hier 
v e r m u t e n m u ß , k o n n t e n i c h t n u r das H a u p t t o r k o n t r o l l i e r e n , 
s o n d e r n a u c h d ie s ü d l i c h e P f o r t e der K e r n b u r g (4) , d i e d u r c h 
e inen ehema l s g e w ö l b t e n 9 4 ) G a n g ebenfa l l s m i t d i e s e m R a u m v e r 
b u n d e n w a r . V o n hier aus besteht auch e in d i rek ter Z u g a n g z u r 
Z i s t e rne (5) u n d z u d e n Scharten der M a n t e l m a u e r (6) . I n d iesem 
Bere ich m u ß ferner d ie T r e p p e z u m O b e r g e s c h o ß gelegen h a b e n , 
w a h r s c h e i n l i c h i m R a u m 2. 
N e b e n der dre i te i l igen , d i e Z u g ä n g e z u r K e r n b u r g k o n t r o l l i e r e n 
den R a u m g r u p p e (2 — 4) lagen i m E r d g e s c h o ß z w e i we i tere 
R ä u m e , b e i d e v o m H a u p t r a u m (2) aus zugäng l i ch 9 5 ) . D e r g r o ß e 
R a u m (8) besaß n u r z w e i Sch ießschar ten u n d eine w i n z i g e , h o c h 
gelegene B e l ü f t u n g s - o d e r R a u c h a b z u g s ö f f n u n g ; er k a n n k a u m 
etwas anderes als ein L a g e r r a u m gewesen sein. D e r s ü d ö s t l i c h e 
E c k r a u m (9) w a r m i t e i n e m K a m i n u n d e i n e m A u s g u ß s t e i n 9 6 ) 
ausgestattet , w a s d ie I d e n t i f i k a t i o n als K ü c h e er laubt ( A b b . 14) ; 
da K a m i n u n d A u s g u ß s ich i m O b e r g e s c h o ß w i e d e r h o l e n , darf 
m a n sie f ü r d ie M a n n s c h a f t s - b z w . A l l t a g s k ü c h e ha l ten . Sie besaß 
ös t l i ch z w e i we i tere Fens ter der A r t w i e i m W a c h r a u m , ebenfa l ls 
m i t Se i tens i tzen ausgestattet . D e r K a m i n a b z u g w u r d e v o n e i n 
f achen K r a g s t e i n e n getragen, deren un te re R u n d u n g breit gefast 
i s t ; erha l ten ist n u r der ös t l i che . I m Verg l e i ch m i t d e m großen 
K a m i n des O b e r g e s c h o s s e s , der an d e n e n t s p r e c h e n d e n Stel len 
W a n d v o r l a g e n bes i t z t , ist dies als die nachrang ige F o r m z u v e r 
s tehen. 

3.5 Der Wohnbau, Obergeschoß 

D i e E i n t e i l u n g des O b e r g e s c h o s s e s ist n u r n o c h aus A r t u n d V e r 
te i lung der Fens ter z u ersch l ießen , n a c h d e m v o n T r e n n w ä n d e n 
k e i n e S p u r erhal ten ist ; selbst w e n n diese gemauer t gewesen sein 
so l l t en , hä t ten sie ke ine S p u r e n an d e n A u ß e n w ä n d e n h in ter las 
sen , da al le ( i m E r d g e s c h o ß ) erha l tenen I n n e n w ä n d e s e k u n d ä r 
gegen d ie zuers t err ichteten A u ß e n w ä n d e ges toßen s i n d . J e d o c h 
k ö n n e n d ie W ä n d e i m ersten O b e r g e s c h o ß n i ch t d i rek t über 
jenen des E r d g e s c h o s s e s gesessen h a b e n - da fü r ist d ie E i n t e i 
l u n g i m E r d g e s c h o ß vie l z u spezie l l u n d auch einer der be iden 
wes t l i chen A b o r t e i m O b e r g e s c h o ß w ä r e d u r c h d ie W e s t - O s t -
M a u e r z u g e s e t z t w o r d e n . M a n m u ß a lso m i t h ö l z e r n e n W ä n d e n 
rechnen , d i e n u r in e t w a der D i s p o s i t i o n des Erdgeschosses f o l g 
ten . 
D e r z w e i f e l l o s v o r n e h m s t e R a u m der B u r g ö f f n e t e s ich i n der 
O s t w a n d in e iner G r u p p e v o n f ü n f Fens te rn (10)9 7) ( A b b . 15 ,16) . 
Sie s i n d , i m E l saß ein e inz igar t iger Fa l l , d u r c h ihre H ö h e r h y t h 
mis ier t , i n d e m d ie b e i d e n äußeren u n d das mi t t le re Fenster ge
r ing füg ig h ö h e r s ind (was auch f ü r d ie N i s c h e n gi l t ) . D a s süd l i che 
Fenster ist aus u n b e k a n n t e m G r u n d v o n d e n ü b r i g e n etwas weiter 
a b g e r ü c k t ; al le N i s c h e n h a b e n Sei tens i tze . D i e Fens ter selbst s ind 
w e i t g e h e n d erha l ten : d e n dre i m i t t l e ren feh l t n u r der P f o s t e n , den 
be iden anderen auch T e i l e des P l a t t e n m a ß w e r k s . D i e ehemals alle 
verg i t ter ten L a n z e t t e n der D o p p e l f e n s t e r s ind im nasenbese tz ten 
S p i t z b o g e n abgesch lossen u n d s c h m a l gefast ; ü b e r d e m ( f eh len 
d e n ) M i t t e l p f o s t e n s ind in das p la t tenart ige O b e r t e i l außen ge 
faste O b e r l i c h t e w e c h s e l n d e r F o r m e ingeschn i t t en : V i e rpässe 
o h n e B l e n d e , ein s c h l a n k e r d i m e n s i o n i e r t e r V i e r p a ß in äußerer 
R u n d b l e n d e ( i m m i t t l e ren u n d i m n ö r d l i c h e n Fenster ) u n d e in 
O c u l u s . A u s d e n G r a b u n g e n ist b e k a n n t , daß d ie Fens ter bereits 
b le iverglast waren 9 8 ) . D a s gesamte Fens ter s i tz t in f l acher , ge 
faster S p i t z b o g e n b l e n d e , deren B o g e n in G r a n i t u n d t ragend aus 
gebi ldet ist. I n n e n ze igen d ie Fenster s p i t z b o g i g e L a d e n f a l z e u m 
jede E i n z e l ö f f n u n g b z w . r u n d e oder quadra t i s che Fa l ze u m d ie 
O b e r l i c h t e r . Sie s i t zen in den üb l i chen S t i c h b o g e n n i s c h e n , d i e 
alle m i t Se i tens i tzen ausgestattet s ind . 
B e m e r k e n s w e r t ist, d a ß n u r das n ö r d l i c h e der f ü n f Fens ter e ine 
vö l l i ge D u r c h b r e c h u n g der Steinplatte i m S inne des v o l l e n t 
w i c k e l t e n M a ß w e r k e s andeute t , i n d e m d ie Z w i c k e l z w i s c h e n 
d e m übergre i f enden S p i t z b o g e n u n d den Ö f f n u n g e n vert ie f t 

Abb. 7. Ortenberg, Mantelmauer von Westen. Die Verschiedenartigkeit 
des Mauerwerks ist deutlich erkennbar (Tb. Biller 1984). 

w u r d e n — f ü r e ine echte D u r c h b r e c h u n g w a r e n sie z u k le in . D e r 
Schri t t v o m P l a t t e n m a ß w e r k z u m echten M a ß w e r k ist auf O r t e n 
berg a lso n o c h n icht v o l l z o g e n , s o n d e r n n u r als V e r s u c h e r k e n n 
bar . 
W i e g r o ß w a r der R a u m , der s ich in d ieser e i n d r u c k s v o l l e n F e n 
s te rgruppe nach a u ß e n ö f f n e t e ? W a h r s c h e i n l i c h re ichte er d u r c h 
d ie g a n z e T i e f e des W o h n b a u e s , w o b e i er 15 x 11 m gemessen 
hätte9 9 ) . F ü r diese A n n a h m e spr icht v o r a l lem d ie G r ö ß e des 
K a m i n s (11) , dessen R e s t e in der W e s t w a n d , gegenüber den F e n 
s tern , erha l ten s ind ( A b b . 17). E r w a r v o n e in fach gefasten 
W a n d v o r l a g e n b e g r e n z t u n d gegen 4 m brei t , k o n n t e a lso w i e d ie 
F e n s t e r g r u p p e n u r in e i n e m relat iv g r o ß e n R a u m seine W i r k u n g 
ent fa l ten . 

Abb. 8. Ortenberg, „vergessenes" Schalungsholz in einer Schartennische 
der Mantelmauer, links die Bergfriedspitze (Th. Biller 1984). 

Burgen und Schlösser 1988/1 7 



8 Burgen und Schlösser 198811 



"Weitere I n f o r m a t i o n e n ü b e r d ie G e s t a l t u n g des Saales s i n d aus 
d e n S p u r e n der e h e m a l i g e n D e c k e n k o n s t r u k t i o n a b z u l e i t e n ( vg l . 
A b b . 2 5 ) . I m E r d g e s c h o ß ist d i e w e s t - ö s t l i c h e Bre i t e des v e r m u t 
l i chen Saales gedr i t te l t : i m ös t l i chen D r i t t e l p u n k t ist d ie M a u e r 
z w i s c h e n d e n R ä u m e n 2 u n d 8 a n g e o r d n e t , i m w e s t l i c h e n g a b es 
e inen U n t e r z u g , be legt d u r c h e in L o c h in de r Q u e r w a n d . D i e 
e n t s p r e c h e n d e D r i t t e l u n g ist a u c h i m O b e r g e s c h o ß w a h r s c h e i n 
l ich — n u r k a n n h ier a n b e i d e n Ste l len k a u m e ine W a n d a n g e n o m 
m e n w e r d e n , d e n n w e d e r z u der F e n s t e r g r u p p e n o c h z u m K a m i n 
p a ß t e in R a u m v o n w e n i g e r als 5 m T i e f e . D i e o s t w e s t l i c h e D r i t 
t e l u n g sche in t a u c h d u r c h dre i W a n d n i s c h e n in de r N o r d w a n d 
des Saales angedeute t z u w e r d e n , v o n der m a n je e ine d e n dre i 
, , S c h i f f e n " z u o r d n e n k a n n (d ie m i t t l e re w u r d e d u r c h e ine spätere 
T ü r w e i t g e h e n d ze r s tö r t ) . D a ß der K a m i n k e i n e s w e g s n u r de r 
R e p r ä s e n t a t i o n d i e n t e , s o n d e r n b e n u t z t w u r d e , be legt der A u s 
g u ß i m Fens ter n ö r d l i c h d a n e b e n , e b e n s o w i e d i e b e i d e n f l a n k i e 
r e n d e n N i s c h e n , d i e z u r A u f b e w a h r u n g v o n U t e n s i l i e n g e d i e n t 
h a b e n d ü r f t e n . E r w ä h n e n s w e r t ist n o c h e in F e n s t e r in der O s t -
W e s t w a n d d i r e k t n ö r d l i c h v o m K a m i n ( A b b . 2 2 ) : es hat te d ie 
v ö l l i g u n g e w ö h n l i c h e F o r m eines q u e r l i e g e n d e n R e c h t e c k s d irekt 
u n t e r d e r D e c k e des R a u m e s u n d ist a u ß e n ( n ö r d l i c h ) m i t e i n e m 
L a d e n f a l z ve r sehen . D i e s e s Fens ter k a n n p r a k t i s c h n u r der E n t 
l ü f t u n g b z w . d e m R a u c h a b z u g ged ien t h a b e n . 
A u c h i n de r S ü d o s t e c k e des O b e r g e s c h o s s e s läßt s ich e in R a u m 
(12) an der g a n z g le ichar t igen G e s t a l t u n g se iner v ier1 0 0 ) ( ausge 
b r o c h e n e n ) Fens te r e r k e n n e n ( A b b . 14, 18). E s s i n d d ie e inz igen 
Fens te r de r B u r g , d e r e n B l e n d e n b o g e n v o n e i n e m s imsar t igen 
V o r s p r u n g begle i tet u n d b e t o n t w e r d e n ; das P r o f i l ist oben regen
a b w e i s e n d g e r u n d e t , u n t e n s c h a t t e n b i l d e n d g e k e h l t , a lso e ine 
V a r i a n t e des g o t i s c h e n „ W a s s e r s c h l a g s " . D i e b e i d e n ö s t l i c h e n 
Fens te r , i n jener Fassade , d ie auch d u r c h d ie Saal fenster als w i c h 
t igste de r B u r g a u s g e w i e s e n ist , s i n d n o c h z u s ä t z l i c h b e t o n t , 
i n d e m d a s P r o f i l als k u r z e s waagerech tes G e s i m s s t ü c k in K ä m p 
f e r h ö h e w e i t e r g e f ü h r t w i r d . D e r R a u m , de r d u r c h diese v i e r 
Fens te r be l i ch te t w u r d e , w a r w e s e n t l i c h k l e i n e r ( e twa 50 q m ) als 
der b e n a c h b a r t e Saal, aber d u r c h d i e E c k l a g e n o c h v o r i h m a u s g e 
z e i c h n e t . E r w a r w e d e r m i t e i n e m A b o r t , n o c h m i t e i n e m K a m i n 
ausgestattet , a l so z w e i f e l l o s o f enbehe i z t 1 0 1 ) . M a n darf h ier d e n 
A r b e i t s - b z w . E m p f a n g s r a u m des B u r g h e r r n , a l so des R u d o l f 
v o n H a b s b u r g v e r m u t e n . 
D e r w e s t l i c h ansch l i eßende R a u m (13) ist d u r c h d ie b e i d e n 
A b o r t t ü r e n i n der W e s t w a n d ( A b b . 17) i n se iner u n g e f ä h r e n 
G r ö ß e b e s t i m m b a r : es ist d a v o n a u s z u g e h e n , d a ß der n ö r d l i c h e 
A b o r t v o m Saal z u g ä n g l i c h w a r , de r s ü d l i c h e v o n d i e s e m R a u m 
aus1 0 2) . D e m n a c h w a r der R a u m e t w a 8 x 4 , 5 0 m g r o ß ; er besaß 
n u r e in e inz iges D o p p e l f e n s t e r i m S ü d e n u n d e ine W a n d n i s c h e i m 
W e s t e n . O b z w e i K r a g s t e i n e n ö r d l i c h n e b e n d ieser N i s c h e e i n e m 
K a m i n z u g e o r d n e t w e r d e n d ü r f e n , m u ß o f f e n b l e i b e n , d e n n d e r 
B e f u n d ist d u r c h e inen später d u r c h g e b r o c h e n e n L i c h t s c h l i t z 
ges tör t . E s ist , v o r a l l e m a u c h in B e z i e h u n g z u m N a c h b a r r a u m 
(12) , g e w i ß n i c h t n u r s p e k u l a t i v , in d i e s e m R a u m d e n S c h l a f r a u m 
R u d o l f s v o n H a b s b u r g z u v e r m u t e n . 

A u f d e r a n d e r e n Seite des Saales, z w i s c h e n B e r g f r i e d , M a n t e l 
m a u e r u n d Z i s t e r n e , lag e in we i te rer R a u m (14) , der m i t z w e i 
D o p p e l f e n s t e r n ( A b b . 16, 19) i n de r M a n t e l m a u e r ausgestattet 
w a r . I n de r p o p u l ä r e n L i t e ra tu r w i r d o h n e B e l e g i m m e r w i e d e r 
a b g e s c h r i e b e n , d a ß es s ich h ier u m d ie K a p e l l e h a n d e l e ; das d e f i 
n i t i ve F e h l e n e iner T ü r z u m b e n a c h b a r t e n Saal w i d e r l e g t j e d o c h 
d iese T h e s e . D a s dr i t t e Fens ter d ieses R a u m e s , e in e in faches 
gefastes S p i t z b o g e n f e n s t e r , ist z w a r i n der T a t e t w a nach O s t e n 
ger ichtet , w a s aber w o h l k a u m e inen S a k r a l r a u m b e w e i s t u n d sich 
auch d a m i t erk lären läßt , d a ß d iese A n o r d n u n g e ine d i rek te 
B e o b a c h t u n g des K e r n b u r g t o r e s er laubte 1 0 3 ) . 
D i e Fens te r dieses R a u m e s s ind g a n z e n t s p r e c h e n d gestaltet w i e 
j ene des Saales, aber deu t l i ch k le iner . E i n e s ist — als e inz iges d e r 
B u r g - s o gu t w i e v o l l s t ä n d i g erha l ten ( A b b . 1 9 , 2 0 ) . D e r M i t t e l 
p f o s t e n ze ig t k e i n e R e s t e der ü b l i c h e n V e r r i e g e l u n g s v o r r i c h t u n g , 
s o n d e r n n u r e in L o c h ; f re i l ich ist m i t späteren R e p a r a t u r e n z u 

r e c h n e n . D i e N i s c h e n , h ier o h n e Sei tens i tze , s ind r u n d b o g i g — 
anders als alle Fens te r i m e igent l i chen W o h n b a u , aber en t sp re 
c h e n d d e n T ü r e n d e r A b o r t e , der M a n t e l m a u e r u n d des B e r g 
f r i eds . D i e s ist n i c h t de r e inz ige H i n w e i s , daß dieser R a u m n i ch t 
z u m herrscha f t l i chen Bere ich der B u r g g e h ö r t e : n o c h auf fä l l iger 
ist das F e h l e n e iner V e r b i n d u n g s t ü r z u m Saal — d ie t r e n n e n d e 
W a n d ist ja v o l l e rha l ten . D i e s e r W o h n r a u m w a r a lso n u r v o n 
u n t e n aus d e m W a c h r a u m (3) erre ichbar , v ie l le icht über e ine 
A u ß e n t r e p p e , d i e als H o l z k o n s t r u k t i o n n e b e n der Z i s te rne a n z u 
n e h m e n ist . M a n dar f d iesen R a u m w o h l f ü r d e n des ( v o r 1282 e r 
w ä h n t e n ) B u r g v o g t e s ha l ten : er ist einerseits d u r c h a u s v o r n e h m 
ausgestattet , anderersei ts v o m herrscha f t l i chen Bere ich k lar ge 
t r e n n t u n d d e m W a c h r a u m b z w . d e n T o r e n relat iv d i rek t z u g e 
o r d n e t . 

3.6 Wehrgänge des Wohnbaues 

D u r c h d ie V e r ä n d e r u n g e n des W o h n b a u d a c h e s i m Spä tm i t t e l 
alter (vg l . 4 . 2 ) ist d i e A u s b i l d u n g der W e h r g ä n g e in O r t e n b e r g in 
e r f r e u l i c h e m A u s m a ß erhalten geb l i eben . D i e Z i n n e n , in d ie 
B r u s t w e h r e r h ö h u n g v o l l e i n b e z o g e n ( A b b . 17, 18), s ind in 
e i n f a c h e m B r u c h s t e i n m a u e r w e r k , ihre K a n t e n in g r ö ß e r e n , 
z w e i s e i t i g g lattgearbeiteten S tücken ausge führ t . E i n e Z i n n e n ö f f 
n u n g ist e t w a 80 c m bre i t , d ie W i m p e r g e d a z w i s c h e n 2 - 3 m ; 
a u c h an anderen elsässischen B u r g e n läßt sich be legen , daß gleich 
bre i te Z i n n e n u n d Ö f f n u n g e n , w i e s ie uns seit den N e u b a u t e n des 
19. J a h r h u n d e r t s als se lbs tvers tändl ich ersche inen , im Mi t te la l ter 
n i c h t gar s o verbre i te t w a r e n . A u f der W e s t w a n d ergeben sich s o 
acht Ö f f n u n g e n , auf der S ü d w a n d v ier , w ä h r e n d die Z i n n e n der 
O s t w a n d w e i t g e h e n d zers tö r t s i n d . 

Abb. 10. Ortenberg, Nordansicht nach der Bauaufnahme von Bodo Eb-
hardt; die Glattarbeitung des Felsens im Halsgraben und die Dossierung 
der Mantelmauer sind nicht wiedergegeben. (Deutsche Burgen, Bd. 2, 
Berlin o.]. (1902-05)). 
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Abb. 11. Ortenberg, Kernburg von Norden; die leichte Dossierung im 
Sockelbereich der Mantelmauer ist erkennbar, ebenso die Buckelquader 
in halber Höhe der Eckverbände (Th. Biller 1984). 

U n t e r den Z i n n e n be f i nde t s ich e ine rege lmäß ige R e i h e k le iner 
K r a g s t e i n e m i t B a l k e n l ö c h e r n d a r ü b e r , d ie auf e ine l ü c k e n l o s 
r u n d u m l au fende H o l z k o n s t r u k t i o n v o r den Z i n n e n sch l ießen 
läßt ( A b b . 16, 18, 21 ) ; d ie B a l k e n , d ie d iese K o n s t r u k t i o n t r u g e n , 
w a r e n o f f e n b a r zug le i ch d ie B i n d e r des D a c h s t u h l e s ( vg l . 3 .8 ) . 
E i n begehbarer W e h r g a n g k a n n dies k a u m gewesen se in , d e n n 
e in so l cher w a r an der M a n t e l m a u e r v o r h a n d e n u n d d o r t d u r c h 
dre i T ü r e n erre ichbar — s o l c h e T ü r e n feh len aber an der S ü d - u n d 
W e s t s e i t e der W o h n b a u z i n n e n . M a n m u ß a lso hier m i t e i n e m 
„ W e h r g a n g s c h i r m " r e c h n e n : e iner n u r w e n i g v o r g e k r a g t e n , 
k rä f t igen B a l k e n w a n d , in d ie k le inere , v o n d e n Z i n n e n er re i ch 
bare Scharten e ingeschn i t ten w a r e n , u n d in deren S c h u t z m a n 
auch d u r c h W u r f g e s c h o s s e senkrech t nach un ten w i r k e n 
konn te 1 0 4 ) . N a c h der Z e r s t ö r u n g eines s o l c h e n „ S c h i r m e s " e t w a 
d u r c h B r a n d p f e i l e b l i eben d ie Z i n n e n i m m e r n o c h als s o l c h e 
n u t z b a r . 
B e s o n d e r s e r w ä h n e n s w e r t , w e i l sehr se l ten , ist auch der R e s t 
e ines Schorns te ines a m Südg iebe l des W o h n b a u e s ( A b b . 18), der 
z u m K ü c h e n k a m i n i m E r d g e s c h o ß g e h ö r t . I m G r u n d r i ß w a r er 
o f f e n b a r rechteck ig m i t abgeschrägten E c k e n , u n d z w a r in e inen 
der W i m p e r g e e i n b e z o g e n , u m d ie B e w e g l i c h k e i t auf d e m W e h r 
gang n icht z u s tö ren . D i e D ü n n w a n d i g k e i t — u n d s icher auch d ie 
A u s g e s t a l t u n g des f e h l e n d e n o b e r e n A b s c h l u s s e s — l ießen es 
n ö t i g e r sche inen , d iesen Baute i l in Sandste in a u s z u f ü h r e n . M a n 
m u ß sich a l lerd ings v o r A u g e n f ü h r e n , d a ß der Schorns te in u r 
s p r ü n g l i c h w e i t g e h e n d d u r c h den W e h r g a n g s c h i r m m a s k i e r t 
w a r . 

3.7 Bergfried und Mantelmauer 

D e r G r u n d r i ß des f ü n f e c k i g e n Berg f r i eds (15) ist a s y m m e t r i s c h 
in der W e i s e , d a ß d ie Sp i t ze aus der M i t t e l a c h s e gegen W e s t e n a b 
w e i c h t ( A b b . 11) - e ine R e a k t i o n auf d i e Lage des G r a t e s b z w . 

der A n g r i f f s s e i t e , d ie s ich g a n z e n t s p r e c h e n d i m G r u n d r i ß der 
u m g e b e n d e n M a n t e l m a u e r w i e d e r f i n d e t . D e r I n n e n r a u m ist , 
nach den v e r ö f f e n t l i c h t e n G r u n d r i s s e n , in vo l ler H ö h e t r a p e z 
f ö r m i g , d ie Sp i t ze a lso m a s s i v . D e r T u r m ist (heute n o c h ) e t w a 29 
m h o c h , w i r k t aber d u r c h seine Lage auf der h ö c h s t e n Stelle des 
Felsens eher n o c h h ö h e r ( A b b . 22) . Se in Inneres ist le ider so gut 
w i e u n b e k a n n t . B i s v o r k u r z e r Ze i t w a r n o r d w e s t l i c h ein k le ines 
L o c h in d e n I n n e n r a u m d u r c h g e b r o c h e n 1 0 5 ) , aber d ie o b e r e n 
T u r m t e i l e s i nd o f f ens i ch t l i ch nie näher un tersucht b z w . v e r m e s 
sen w o r d e n ; E b h a r d t s D a r s t e l l u n g in se inem L ä n g s s c h n i t t ist 

nr I06\ 
z . 1. u n g e n a u ). 
D e r un te re T e i l des T u r m e s , exakt in de r H ö h e der u m g e b e n d e n 
M a n t e l m a u e r (16) , ist v ö l l i g ö f f n u n g s l o s , m i t A u s n a h m e der S ü d 
seite, v o r de r n u r der n iedr igere W o h n b a u lag. H i e r be f i nde t s ich 
der e inz ige T u r m e i n g a n g , e ine s c h m a l gefaste R u n d b o g e n p f o r t e 
(17) . V o r i h r ruh te der ü b l i c h e ü b e r d a c h t e H o l z e r k e r auf f ü n f 
d o p p e l t e n K r a g s t e i n e n ; auch d ie drei H a k e n k o n s o l e n der F i r s t -
p fe t te u n d das D a c h a n s c h l a g g e s i m s s ind i m w e s e n t l i c h e n erha l 
ten . M ö g l i c h e r w e i s e w a r d ieser B a l k o n v o n z w e i Seiten her er 
re ichbar , w a s der h o h e n f u n k t i o n a l e n In tegra t i on der K e r n b u r g 
gut en t spräche . F ü r e ine B r ü c k e z u r ös t l i chen M a n t e l m a u e r 
spr icht d i e T a t s a c h e , daß der B a l k o n d i rek t an d ie s ü d ö s t l i c h e 
T u r m e c k e h e r a n g e r ü c k t ist. A u f e inen Z u g a n g auch v o n W e s t e n 
o d e r S ü d e n deu te t anderersei ts e in u n g e w ö h n l i c h krä f t iger 
d o p p e l t e r K r a g s t e i n (18) wes t l i ch k n a p p u n t e r h a l b des e h e m a l i 
gen B a l k o n s : v o n hier ist e ine V e r b i n d u n g z u den W e h r g ä n g e n 
der w e s t l i c h e n M a n t e l m a u e r vors te l l bar . 
D e r o b e r e T e i l des T u r m e s ist u n g e w ö h n l i c h ö f f n u n g s r e i c h , 
w a s auf ein d i f ferenz ier tes „ I n n e n l e b e n " sch l ießen läßt ( A b b . 
22) . In de r d e m A n g r i f f a b g e w a n d t e n S ü d w a n d des T u r m e s s ind 
z w i s c h e n E ins t i eg u n d W e h r p l a t t e auf v ier H ö h e n ( = v ier S t o c k 
w e r k e n ? ) i n sgesamt sechs rechteck ige , gefaste Sch l i t z fens ter ' 0 7 ) 
ve r sch iedener G r ö ß e v o r h a n d e n . D i e b e i d e n m i t t l e r e n E b e n e n 
haben auch w e s t l i c h s o l c h e Fenster , das E i n s t i e g s g e s c h o ß u n d d ie 
be iden o b e r e n a u c h ö s t l i ch , w ä h r e n d d ie mass i ve Sp i t ze v e r s t ä n d 
l i cherwe i se g a n z o h n e Ö f f n u n g ist. D i e W e h r p l a t t e ze igt n o c h 
al lseit ig d ie w e i t g e h e n d erha l tene B r u s t w e h r ; im S ü d e n u n d 
O s t e n s ind n o c h je z w e i , i m N o r d o s t e n e ine Z i n n e gu t erha l ten , 
ferner a u c h je e ine Sch l i t zschar te in d e n W i m p e r g e n i m O s t e n , 
N o r d o s t e n , N o r d w e s t e n , W e s t e n , u n d genau auf der angr i f f s se i -
t igen Sp i t ze . D i e Sch l i t zschar ten l iegen in S t i c h b o g e n n i s c h e n w i e 
alle anderen Scharten der B u r g u n d s ind ve r s tänd l i cherwe i se als 
Senkschar ten ausgebi ldet 1 0 8 ) . In teressanterwe ise w a r d ie W e h r 
p lat te z u s ä t z l i c h m i t begehbaren H o l z w e h r g ä n g e n ausgestattet , 
w i e s ich aus den B a l k e n l ö c h e r n u n d aus d e n drei R e c h t e c k t ü r e n 
sch l ießen läßt , d i e Z u g a n g auf diese W e h r g ä n g e b o t e n . Z w e i 
längere A b s c h n i t t e lagen an der W e s t - u n d O s t s e i t e des T u r m e s , 
j ewe i l s u m d ie E c k e auf d ie T u r m s p i t z e h e r ü b e r g r e i f e n d ; d ie 
Sp i t ze selbst besaß aber k e i n e n so l chen W e h r g a n g . E i n n u r auf 
drei B a l k e n r u h e n d e r E r k e r b e f a n d s ich an der d e m A n g r i f f a b 
g e w a n d t e n Südse i te , w o er v o r a l l em d e n T u r m e i n g a n g s ichern 
k o n n t e . B e s o n d e r s interessant ist, d a ß d ie W e h r g ä n g e te i lweise 
v o r den Z i n n e n u n d Scharten lagen, d e r e n B e n u t z u n g also u n 
m ö g l i c h m a c h t e n — ein verbrei tetes P h ä n o m e n , das so z u 
erk lären ist , d a ß m i t e iner Z e r s t ö r u n g der H o l z k o n s t r u k t i o n ge 
rechnet w u r d e , nach der d ie Z i n n e n e ine wei tere V e r t e i d i g u n g s 
m ö g l i c h k e i t b ieten so l l ten1 0 9 ) ( z u r D a c h a u s b i l d u n g des T u r m e s 
vg l . u . ) . 
D i e im D u r c h s c h n i t t 1,60 m d i c k e M a n t e l m a u e r (16 ; A b b . 7, 11) 
u m s c h l i e ß t d e n Berg f r i ed i m A b s t a n d v o n e twa 1 , 2 0 — 2 , 5 0 m u n d 
in der beach t l i chen H ö h e v o n e twa 18 m . G r u n d r i ß l i c h b i ldet sie 
in e twa d ie g le iche F igur w i e der T u r m , j e d o c h m i t abgeschn i t t e 
ner Sp i t ze u n d auch k e i n e s w e g s paral le l z u se inen W ä n d e n ; sie ist 
d i e F o r t s e t z u n g der A u ß e n m a u e r des W o h n b a u e s , de ren H ö h e 
sie aber u m fast das D o p p e l t e ü b e r t r i f f t . D e r R a u m z w i s c h e n 
T u r m u n d M a u e r w a r d u r c h v ier h ö l z e r n e Z w i s c h e n d e c k e n 
unterte i l t ( A b b . 23 ) , w o b e i d i e drei un te ren S t o c k w e r k e d u r c h 
Schar ten , d a s v ier te d u r c h e inen v o r g e k r a g t e n H o l z w e h r g a n g 
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u n d das obers te d u r c h Z i n n e n f ü r e ine ak t i ve V e r t e i d i g u n g aus 
gestattet w a r e n . I m G r u n d e hande l t es s ich a lso u m f ü n f W e h r -
gänge ü b e r e i n a n d e r , d ie quasi als äußere Schale u m d ie v ier a n 
gre i fbaren Seiten des T u r m e s h e r u m g e l e g t s i n d . 
T u r m u n d M a n t e l b i l d e n a lso e ine E i n h e i t , d ie in e inz igar t iger 
W e i s e d ie V o r t e i l e ak t i ver u n d pass iver V e r t e i d i g u n g v e r b i n 
den 1 1 0 ) . D e r d i c k w a n d i g e , un ten v ö l l i g ö f f n u n g s l o s e T u r m b o t 
d e n W u r f m a s c h i n e n der Ze i t e inen W i d e r s t a n d , der w o h l k a u m 
z u b r e c h e n w a r . I n s o f e r n un tersche ide t s ich d ie B u r g n i c h t v o n 
jener e n o r m e n Z a h l v o n „ F r o n t t u r m b u r g e n " ( H o t z ) des späten 
12. u n d 13. J a h r h u n d e r t s ; d ie F ü n f e c k f o r m , d ie d ie G e s c h o s s e 
seit l ich abg le i ten läßt , ist e ine P e r f e k t i o n i e r u n g dieses K o n z e p t e s 
pass iver V e r t e i d i g u n g , f ü r d ie es aber gle ichfal ls v ie le A n a l o g i e n 
g ib t , gerade u n d v o r a l lem i m Bere i ch E l s a ß / P f a l z . N e u u n d 
e inz igar t ig ist h ier d i e H i n z u f ü g u n g der M a n t e l m a u e r als w i r k 
sames E l e m e n t ak t i ver V e r t e i d i g u n g : f ü r sich g e n o m m e n h a n d e l t 
es s ich u m einen s c h w a c h e n , w e g e n seiner ger ingen M a u e r d i c k e 
u n d z a h l r e i c h e n Ö f f n u n g e n relat iv le icht ze r s tö rbaren Bau te i l . 
G e s t ü t z t auf den m a s s i v e n T u r m , der seinerseits n u r ger inge 
W i r k u n g auf den A n g r e i f e r e r m ö g l i c h t e , k o n n t e n d ie Scharten 
ihre v o l l e W i r k u n g ent fa l ten , o h n e daß d ie S c h w ä c h u n g der 
A n g r i f f s s e i t e z u m N a c h t e i l geriet. D i e K o m b i n a t i o n be ider 
Baute i l e ist n i c h t n u r jenen L ö s u n g e n w e i t über l egen , d ie n u r 
e inen v o n be iden Baute i l en an d ie A n g r i f f s s e i t e se t zen , s o n d e r n 

a u c h d e m V e r s u c h , d ie Scharten i m Berg f r ied selbst a n z u o r d n e n , 
w i e m a n es e twa z w e i bis drei J a h r z e h n t e f rüher e twa auf S c h r a n 
ken fe l s ve r such t hatte . 
A l l e Scharten der M a n t e l m a u e r s ind e in fache h o h e Sch l i t z schar 
ten in bre i ten s t i c h b o g i g e n N i s c h e n ( A b b . 23) . D i e n e u n Scharten 
des E r d g e s c h o s s e s (6) l iegen n i ch t auf g le icher H ö h e , s o n d e r n 
ste igen d e m Fels en t sprechend gegen N o r d e n an ( A b b . 9 : E G 
u n d 1. O G ) . Salch u n d W i r t h n a h m e n z u U n r e c h t an , sie seien 
ü b e r h a u p t erst i m 14. J a h r h u n d e r t hier e i n g e b r o c h e n w o r d e n 
( vg l . 4 .1 ) . M a n erre ichte diese unters te Schartenre ihe (6) v o n d e m 
W a c h r a u m (3) a m B u r g t o r . D i e (später ve rmauer te ) süd l i chs te 
Scharte der Wes t se i t e lag über der Z i s te rne u n d w a r über e inen 
H o l z b a l k o n e r re i chbar ; das B a l k e n l o c h da für in der P a l a s w a n d 
ist erha l ten . 
D i e b e i d e n o b e r e n Schar tenre ihen u n d auch d ie be iden W e h r 
gänge d a r ü b e r w a r e n jewei ls v o n B a l k e n d e c k e n z w i s c h e n T u r m 
u n d M a n t e l m a u e r z u g ä n g l i c h , d i e sich detai l l iert r ekons t ru i e ren 
lassen. D i e zah l re i chen B a l k e n ruh ten einerseits in B a l k e n l ö c h e r n 
der M a n t e l m a u e r , anderersei ts in B a l k e n l ö c h e r n , d i e in d ie Q u a -
d e r v e r k l e i d u n g des Berg f r ieds s e k u n d ä r eingearbeitet s ind ( A b b . 
23 ) ; m a n k a n n daraus e n t n e h m e n , daß der T u r m zuers t h o c h g e 
f ü h r t w u r d e . D e r v o r k r a g e n d e H o l z w e h r g a n g der v ierten E b e n e 
r u h t e auf K r a g b a l k e n , d ie d u r c h d ie M a n t e l m a u e r h i n d u r c h bis 
z u m T u r m re i ch ten ; d i e en t sp rechende , s o w o h l e in fache w i e 

Abb. 12. Ortenberg, Nordostansicht um 1859 
(A. Braun, L'Alsace photographiee, Mulhouse 
1859). 
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zweckmäßige Konstruktion findet sich auch an den Wehrgang
schirmen des Wohnbaues (vgl. 3.6, 3.8). Die sehr hohe Anzahl 
der Balken zwischen Turm und Mantelmauer ist im übrigen 
allein durch die darauf ruhenden Zwischenböden kaum begründ
bar. Man darf vielmehr annehmen, daß der aussteifende Effekt 
dieser Balken bewußt geplant war: sie stützten die relativ 
schwache Mantelmauer gegen den massiven Turm ab — ein 
weiterer Hinweis auf die Kreativität und Konsequenz des Ent
werfers. 
Das zweite Geschoß ist mit sechs Scharten ausgestattet, davon 
eine auf der kurzen Partie, die die angriffsseitige Spitze der Man
telmauer bildet (Abb. 9: 2. OG) . Der zugehörige Balkenboden 
ruhte an der Westseite ausnahmsweise auf zwei halben, gegen 
den Turm hin ansteigenden Bögen (19; Abb. 24)111). Diese Ebene 
befand sich - mit Ausnahme der letztgenannten, tieferliegenden 
Scharte - auf gleicher Höhe wie der Wehrgang des Wohnbaues. 
Die drei darüber liegenden Ebenen wurden über den Wehrgang 
auf der Ostseite der Mantelmauer erreicht, der als lange, nur teil
weise erhaltene und sekundär veränderte Steintreppe (20) aus
gebildet war (Abb. 22). 

Abb. 13. Ortenberg, Schnitt West-Ost durch den Wohnbau, nach der 
Bauaufnahme von Bodo Ebhardt; die Längsmauer des Wohnbaues (EG, 
links vom großen Spitzbogen) ist heute stärker zerstört. (Deutsche Bur
gen, Bd. 2, Berlin o.J. (1902-05)). 

Das dritte Schartengeschoß ist gleichfalls mit sechs Scharten aus
gestattet (Abb. 9: 3. O G ) ; zusätzlich war am Westende, also 
buchstäblich am hintersten Ende des Ganges, ein hölzerner 
Aborterker angeordnet, zugänglich durch eine Rundbogentür, 
Das vierte Geschoß der Mantelmauer, bereits 13 m über der 
höchsten Stelle des Felsens, war als rundum vorkragender Holz
wehrgang ausgebildet; er war durch drei Türen zu betreten, von 
denen die beiden äußeren rundbogig sind, während die mittlere 
gerade abschließt. Der Zinnenkranz (in Abb. 9 nicht dargestellt) 
ist nur in Resten erhalten; die Öffnungen sind im Spätmittelalter 
zugesetzt worden, ähnlich wie die des Wohnbaues (vgl. u.). Auf 
einer Zinne an der Ostseite ist ein Kragstein erhalten; in Ver
gleichsfällen waren an solchen Kragsteinen hölzerne Klappläden 

befestigt112). Ein doppelter Kragstein an der Westseite der Brust
wehr ist eher einem Abort zuzurechnen. Ursprünglich kann 
dieser oberste Wehrgang kaum ein Dach gehabt haben, da am 
Bergfried keinerlei Spuren einer Holzkonstruktion sichtbar sind; 
1514 zeigt Baldung-Grien allerdings ein sehr steiles Pultdach113). 

3.8 Wasserversorgung und Dachformen 

Ortenberg gehört zu jenen konzentrierten Anlagen, deren Kern
burg keinen Hof besaß. Der einzige ursprünglich nicht 
überdachte Bereich ist ein Rechteck (5) an der Westseite 
zwischen Wohnbau und Bergfried, das 3 m tief in den Fels gear
beitet ist und sich schon so als Zisterne ausweist. 
Die ursprünglichen Dächer der Burg waren mit erstaunlicher 
Konsequenz so gestaltet, daß praktisch das gesamte Regenwasser 
in einfachster Weise in die Zisterne geleitet wurde114). Von dem 
ursprünglichen Dach des Wohnbaues zeugen im wesentlichen 
noch die Balkenlöcher unter den guterhaltenen Zinnen. Die 
Reihe dieser Löcher verläuft auf beiden Seiten des Wohnbaues 
schräg, d. h. sie senkt sich gegen die Zisterne um etwa 1,5 m. 
Hätten die Balken nur eine hölzerne Schutzwand vor den Zinnen 
getragen — was sie zweifellos auch taten - so wäre diese Neigung 
ganz unverständlich. Ganz offensichtlich waren die gleichen, 
durchlaufenden Balken zugleich die Binder des Daches selbst, 
wobei die genaue Dachform offen bleibt115). Eine der wahr
scheinlichsten Lösungen, ein breites Walmdach mit stehendem 
Stuhl, ist in Abb. 21 und 25 dargestellt, die auch einen Vorschlag 
für die Konstruktion und Überdachung der Wehrgänge und 
„Wehrgangschirme" gibt. Entscheidend ist, unabhängig von der 
Dachform im einzelnen, die leichte Neigung des gesamten 
Dachstuhles, ein einfacher, aber für die Wassersammlung effek
tiver Kunstgriff. Besonders interessant ist in Ergänzung dieses 
Rekonstruktionsversuches, daß bei den Grabungen „Mönch-
Nonne-Ziegel" in Schichten des 13. Jahrhunderts gefunden wur
den, die Mörtelspuren aufwiesen - gemörtelte Ziegeldächer 
dieser Art, heute vor allem noch für den Mittelmeerraum charak
teristisch, waren im Mittelalter auch im süddeutschen Raum weit 
verbreitet, und für relativ flache Dachneigungen eher geeignet als 
die später auftretende Biberschwanzdeckung — wobei offen 
bleibt, ob die Dichtigkeit solcher Dächer unter hiesigen Witte
rungsbedingungen auf die Dauer befriedigen konnte. 
Die etwa 250 qm große Dachfläche des Wohnbaues hätte grund
sätzlich zur Füllung der Zisterne völlig ausgereicht, ergänzt 
durch das Wasser vom östlichen Wohnbau (3,14) und von den 
Dächern auf der Mantelmauer, das man ohne viel Aufwand zur 
Zisterne leiten konnte. Es gibt aber darüber hinaus einen 
Hinweis, daß selbst das Dach des Bergfrieds zur Wassergewin
nung genutzt war. Die Ansicht Baidung Griens von Osten 
(1514)116) zeigt nämlich eine Überhöhung der nördlichen Berg
friedspitze in Mauerwerk, die vermuten läßt, daß der Bergfried 
ursprünglich ein gegen Süden fallendes Pultdach besaß; 1514 
fehlte es allerdings schon, wie auch alle auskragenden Holzwehr
gänge der Burg. 
Benutzbar war die Zisterne von ihrer Ostseite her (ein Wasser
becken ist allerdings auch in der Südwand erhalten, zugänglich 
von Raum 8). Hier ist die Wand erhalten, die die Räume 3 (Erd
geschoß) und 14 (Obergeschoß) gegen die Zisterne hin abschloß. 
Vom Wachraum (3) aus trat man durch zwei Türen auf eine über 
der Zisterne stehengelassene Felsstufe; nur die südliche dieser 
beiden Türen, interessanterweise mit einem halben Rundbogen 
geschlossen, ist original, die andere später eingefügt. Im Spät
mittelalter wurde dieser Bereich durch einen über der Zisterne 
„hängenden" Bauteil erheblich verändert (vgl. 4.2). 

3.9 Die Vorhurg 

Daß die Vorburg in einem Zuge mit der Kernburg errichtet 
wurde, liegt außer jedem Zweifel: der Ansatz der Vorburgmauer 
ist an der Südwestecke der Kernburg in Form einer Verzahnung 
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vorgesehen, deren oberste Steine durch die Teilzerstörung der 
Mauer wieder sichtbar wurden. Ferner ist an dieser Stelle eine 
Tür (4) als Zugang zum Wehrgang vorgesehen (Abb. 14). 
Die Vorburg ist eine sehr einfache Anlage: eine polygonale 
Ringmauer etwa gleichbleibender Stärke (um 1,90 m), die einen 
Teil des Grates südlich der Kernburg und einen Streifen des Fels
hanges im Osten umschließt; die genaue Führung ist teils durch 
Ausnutzung kleiner Felsstufen bedingt. Von der ehemaligen 
Bebauung zeugt nur noch die umfangreiche künstliche Eintie
fung zwischen Ringmauer und Kernburg - der Steilhang zwang 
dazu, das Gebäude buchstäblich in den Fels hineinzubrechen ). 
Die Ringmauer schloß im Nordosten an die Mantelmauer an und 
verlief zunächst in mehrfacher Brechung nach Osten zum 
Haupttor, dessen Schwelle etwa 17 m tiefer liegt. Der obere Teil 
dieser Mauer ist fast völlig verschwunden; als einzige Spur ist der 
untere Gewändestein einer Ausfallpforte (22) erhalten, unmittel
bar an der Mantelmauer der Kernburg. Auch diese Pforte gehört 
zu den Anzeichen einer konsequent aktiven Verteidigung: 
obwohl der Bereich unmittelbar vor der Mantelmauer über die 
glatte Wand des Halsgrabens schwer erreichbar und durch die 
Hürden und Scharten der Kernburg verteidigt war, wurde hier 
zusätzlich noch die Möglichkeit eines Ausfalls gesichert. Unter
strichen wird dies durch eine zweite Ausfallpforte (23) der 
Vorburg, die auch den Grat und Hang im Süden zugänglich 
machte, heute allerdings weitgehend zerstört ist ). 
Das Burgtor ist ein schlichtes gefastes Spitzbogentor in Sand
stein. Die Nische war ungewöhnlicherweise auf Holzbalken 
abgefangen, die heute verrottet sind; erhalten blieb nur der Ent-
lastungsbogen darüber. Das Tor ist direkt von der Halsgraben
sohle aus zugänglich; von einem kleinen Torgraben zeugt noch 
eine Vertiefung. Uber dem Tor sind zwei Schlitzscharten in 
Stichbogennischen angeordnet, entsprechend jenen in der 
Kernburg. Die Scharte direkt über dem Tor ist durch einen 
kurzen Querschlitz, der eine erhebliche Verbreiterung des Blick
feldes ermöglichte, kreuzförmig gestaltet. Solche kreuzförmigen 
Scharten, die vor allem im englischen Burgenbau des 13. und 14. 
Jahrhunderts üblich waren, sind im Elsaß sehr sehen; nur am 
Bergfried der Wangenburg, der etwas jünger als Ortenberg sem 
dürfte, und am benachbarten Wohnturm von Ramstein (1293) 
kommen solche Scharten noch vor119). 
Die gesamte Ostpartie der Vorburgmauer, die weitgehend zer
stört, stark verwachsen und von außen schwer zugänglich ist, 
scheint bis auf einige Entwässerungen120) öffnungslos zu sein. 
Erst die Westpartie der Mauer, auf dem Grat und über etwas 
besser zugänglichem Gelände, weist wieder vier (bei Ebhardt 
noch fünf) Scharten auf. Die beiden an der Ecke besitzen dabei 
ungewöhnlicherweise keine Innennische. 

3.10 Bewertung der Architektur 

Aus der Ferne, etwa von der Rheinebene aus, vermittelt die Sil
houette von Ortenberg den Eindruck einer kraftvoll abgestuften, 
geradezu dynamischen Steigerung der Baumassen, die so von 
keiner anderen elsässischen Burg erreicht wird (Abb. 2,21). Auch 
aus der Nähe, vor allem von der nördlichen Angriffsseite her 
(Abb. 10,11), hält die architektonische Qualität stand. Hier, von 
der Schmalseite, wirkt insbesondere die Höhe und Schlankheit 
von Turm und Mantelmauer. Die Analyse der Architektur hat 
gezeigt, daß diese bedeutende architektonische Qualität in 
hohem Grade durch die Funktionen der Anlage bedingt ist, oder 
anders ausgedrückt: daß die Form mit ungewöhnlicher Konse
quenz aus einer Integration der verteidigungstechnischen und 
repräsentativen Ansprüche entwickelt ist. Man ist ohne weiteres 
berechtigt, hier von einer „funktionalistischen" Architektur im 
besten Sinne zu sprechen. 
Dies beginnt mit der konsequenten Entwicklung der Gesamt
konzeption aus dem Gelände: die Nord-Süd-Ausrichtung der 
Gesamtanlage ist jene des Berggrates, wobei die Höherstaffelung 

der Baukörper gegen Norden den eher sachten Anstieg des 
Geländes wiederholt und steigert - ihr eigentlicher Grund ist 
aber natürlich defensiver Art. Die ungewöhnliche Höhe der an-
griffsseitigen Bauteile Mantelmauer und Bergfried, die zur 
Gesamterscheinung Entscheidendes beiträgt, hat in der Uber
einanderstaffelung von Verteidigungslinien eine defensive Be
gründung, wiewohl man gerade hier auch einen künstlerischen 
Willen erblicken darf. Die Rekonstruktion (Abb. 21) verdeut
licht ferner, wie auch die Schrägstellung der Dächer die ohnehin 
beachtliche Dynamik der baukörperlichen Gestaltung noch 
gesteigert hat — auch sie war funktional begründet, nämlich 
durch die Sammlung des Regenwassers in die Zisterne. 
Voraussetzung solcher Klarheit und Durchformung bis ins 
Detail ist allerdings die Konzentration der Baukörper. Es ist ja, 
blickt man zurück auf Anlagen der Zeit vor 1200, alles andere als 
selbstverständlich, Turm, umgebende Mauer, Saal und Wohn
räume zu einem einzigen, wenn auch deutlich akzentuierten Bau
körper zusammenzufassen - diese Entwicklung setzte erst um 
1200 mit Bauten wie Hageneck, vor allem aber Landsberg ein, 
und erreicht mit Ortenberg ihren architektonischen Höhepunkt. 
Bei dieser Entwicklung handelt es sich - kurz formuliert - um 
die architektonische Konsequenz aus der geringen Anzahl von 
Menschen, die eine Adelsburg bewohnten und verteidigten. Be
merkenswert ist als ein wesentlicher Faktor der um die Jahrhun
dertmitte erreichten architektonischen Klarheit, daß man zu 
dieser Zeit ausnahmslos auf flankierende Elemente verzichtet 
und die ursprünglich nur im Zusammenhang der Flankierung auf
tretenden Scharten in durchaus traditionelle Ringmauern poly
gonaler .Führung eingliedert - und zwar nirgends so zahlreich 
und effektiv wie auf Ortenberg. Unterstreichenswert ist ferner, 
daß die beiden Bereiche der Anlage, die mit unmißverständlicher 
Hierarchie übereinander gestaffelt werden - Vorburg und Kern
burg - durchaus auch inhaltlich definiert sind, nämlich als Wirt
schaftshof und herrschaftlicher Wohn- und Repräsentationsbe-
reich. Auch dies ist ein oft anzutreffendes Element im elsässisch-
pfälzischen Raum, das jedoch selten so wirkungsvoll vor Augen 
geführt wird. 
Ein Jahrzehnt vor seiner Wahl zum deutschen König, während 
einer Phase kraftvollen politischen Engagements in den Kämpfen 
des Interregnums, ließ Rudolf von Habsburg Ortenberg errich
ten. Wenn er die Burg als einen sichtbaren Beweis für die Effek
tivität und Modernität seiner Politik gestalten wollte - und es ist 
durchaus zulässig, solches Denken hier anzunehmen - so ist ihm 
dies in bestechender Weise gelungen. 
Aber auch für die umfassenderen Verständnisansätze zur Ent
wicklung des Burgenbaues vermag Ortenberg einen wichtigen 
Fingerzeig zu geben, indem es als zuverlässig datierter und sehr 
qualitätvoller Bau verdeutlicht, daß der Burgenbau des südwest
deutschen Raumes nicht mit der vielleicht zu einseitig betonten 
„staufischen" Epoche endet, daß vielmehr in der Zeit unmittel
bar nach der Jahrhundertwende noch Bedeutendes geschieht. 
Aus historischer Sicht ist dieses hier nicht näher ausführbare 
Faktum übrigens in keiner Weise überraschend, denn gerade die 
Schwächung der Zentralgewalt im Interregnum bot den 
politischen Absichten des Adels einen Freiraum, den er u. a. 
durch Errichtung neuer Burgen nutzte. 

4. Die Umbauphasen 
4.1 Veränderungen um 1300? 

Salch hat in seiner Arbeit über Ortenberg wahrscheinlich zu 
machen gesucht, daß die Burg bei der Belagerung 1293 vor allem 
durch Zerstörung der Holzteile unbewohnbar121) und um 1300 
wieder instandgesetzt wurde122). Beiden Annahmen kann man 
im Prinzip zustimmen. Den weiteren Aussagen Salchs über den 
konkreten Umfang der Veränderungen um 1300 muß man aber 
widersprechen, weil es sich um Überinterpretationen von sehr 
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Abb. 14. Ortenberg, Südwand des Wohnbaues gegen Süden; unten links 
der Küchenbereich, im Wehrgangbereich sind die beiden Sandsteinrinnen 
des ursprünglichen und des erhöhten Daches sichtbar (Jh. Biller 1984). 

viel e in facher erk lärbaren B e f u n d e n h a n d e l t , d ie auch k e i n e s w e g s 
be legbar in d iese B a u z e i t g e h ö r e n . 
I n s b e s o n d e r e k l e ine B e r e i c h e r a u h e n F u n d a m e n t m a u e r w e r k s an 
B e r g f r i e d u n d M a n t e l m a u e r , e in g a n z üb l i che r B e f u n d , w e r d e n 
gegen d ie techn ische W a h r s c h e i n l i c h k e i t als A r g u m e n t f ü r eine 
T i e f e r l e g u n g des (Fe l s - ! ) B o d e n s m i ß b r a u c h t . G e g e n jedes 
k o n s t r u k t i v e D e n k e n ist d ie B e h a u p t u n g , d i e b e i d e n k l e i nen 
B ö g e n (19) z w i s c h e n T u r m u n d M a n t e l m a u e r so l l ten d ie M a u e r 
n a c h der „ S c h w ä c h u n g des M a u e r f u ß e s " s i chern ; u n d fa lsch ist 
sch l ieß l i ch d ie A n g a b e , d iese B ö g e n en t sprächen e iner s e k u n 
dären T i e f e r l e g u n g des Z w i s c h e n b o d e n s an dieser W e s t s e i t e der 
M a n t e l m a u e r , denn d ie f rag los u r s p r ü n g l i c h e Scharte über 

Abb. 15. Ortenberg, die Fünffenstergruppe des Saales in der Ostwand des 
Wohnbaues, Innenseite (Jh. Biller 1984). 

Abb. 16. Ortenberg, Ostwand des Wohnbaues und Zugangskonstruktion 
des lS.Jhs. von Nordosten (Th. Biller 1984). 

d iesem B o g e n l iegt tatsächl ich e twa 1,50 m unter d e n a n d e r e n 
dieses G e s c h o s s e s u n d entspr icht d a m i t exakt d e m N i v e a u der 
be iden B ö g e n . 
W e i t e r h i n b e h a u p t e t Salch, d a ß b e s t i m m t e Scharten der M a n t e l 
m a u e r s e k u n d ä r en t s tanden seien, w a s s c h o n a u f g r u n d f eh l ender 
U m b a u s p u r e n i m M a u e r w e r k z u r ü c k z u w e i s e n ist. I n s b e s o n d e r e 
ist a b z u l e h n e n , d a ß alle (!) Scharten des Erdgeschosses s e k u n d ä r 
seien — h i e r f ü r feh l t bei kr i t i scher B e t r a c h t u n g jeder H i n w e i s 1 2 3 ) . 
A n der W e s t s e i t e w u r d e d u r c h G r a b u n g e n 1971 festgestel l t , d a ß 
h in ter u n d u n t e r z w e i d o r t i g e n Scharten der M a n t e l m a u e r mass i 
ves F u n d a m e n t m a u e r w e r k v o r h a n d e n w a r , u n d z w a r im Z w i 
s c h e n r a u m v o n T u r m u n d M a u e r — ü b e r d e m hier ab fa l l enden 
Fels ein le icht erk lär l i cher B e f u n d 1 2 4 ) . D i e s e r F u n d a m e n t b l o c k 
w a r später aus u n b e k a n n t e m G r u n d h i n t e r einer der Scharten tief 
a u s g e b r o c h e n w o r d e n . D i e B e h a u p t u n g , d i e Scharte (e ine , n ich t 
e twa alle!) sei erst i m Z u s a m m e n h a n g d ieses A u s b r u c h e s ents tan 
d e n , ist a u ß e r h a l b jeder Kausa l i t ä t , w e i l M a u e r w e r k u n d A u s 
b r u c h eben hinter und vor allem unter de r Scharte l iegen. F u n d 
mater ia l der Ze i t u m 1300 in d e m A u s b r u c h b e w e i s t daher gar -
n ichts f ü r d ie E n t s t e h u n g s z e i t der Scharte — u m so w e n i g e r aber , 
w e n n m a n er fähr t , d a ß es s ich u m , , S c h ü t t m a t e r i a l " l 2 3 ) gehande l t 
hat , a lso k e i n e s w e g s u m v o r O r t en t s tandene Sch i ch ten ! 
D i e T h e s e e rheb l i cher V e r ä n d e r u n g e n der M a n t e l m a u e r u m 
1300, die v o n S a l c h / W i r t h sehr be ton t w o r d e n ist, e rmange l t a lso 
jeder G r u n d l a g e . G a n z augensche in l i ch w u r d e sie a l l zu stark v o n 
d e m W u n s c h m i t b e s t i m m t , e ine d i rek te Paral le le z u i n n e r f r a n z ö 
s ischen E n t w i c k l u n g e n a u f z u b a u e n . Z u unters t re ichen b le ibt 
d e m n a c h , d a ß auch d ie b e m e r k e n s w e r t e de fens ive K o n z e p t i o n 
v o n B e r g f r i e d u n d M a n t e l m a u e r in ihrer Gänze in d ie erste B a u 
zeit gehör t — w i e auch v o r der T h e s e v o n Salch u n d W i r t h nie i n -
frage gestel lt w o r d e n w a r . 

1-4 Burgen und Schlösser 1988/1 



4.2 Spätmittelalterliche Veränderungen 

D e r G e s a m t u m f a n g spätmit te la l ter l icher U m b a u t e n ist im 
G r u n d e sehr ger ing - m a n versuchte , das Bes tehende m i t m i n i 
m a l e m A u f w a n d z u m o d e r n i s i e r e n . D i e u m f a s s e n d pos i t i ve B e 
w e r t u n g v o n 1473 erk lärt dies m i n d e s t e n s z u m T e i l : m a n hielt d ie 
B u r g s c h o n im ü b e r k o m m e n e n Z u s t a n d für n o c h i m m e r gut v e r 
t e id igungs fäh ig . 
D e r erha l tene Z u g a n g z u m T o r der K e r n b u r g ( A b b . 16) w i r d 
d u r c h M ü n z f u n d e in der M a u e r selbst auf d ie Ze i t nach 1420 
datiert1 2 6 ) . D i e A n l a g e ist zwe i te i l i g : v o r das T o r der K e r n b u r g 
w u r d e ein t u r m a r t i g h o h e r , h o h l e r V o r b a u gesetz t , der west l i ch 
d u r c h e inen ü b e r b r ü c k t e n E i n s c h n i t t v o n der Z u g a n g s r a m p e ge 
t rennt ist. S o w o h l d i e R a m p e als a u c h der „ T u r m " besaßen 
B r u s t w e h r e n m i t Sch ießschar ten ; v o n e i n e m T o r z u r R a m p e , das 
E b h a r d t n o c h an der S ü d o s t e c k e der K e r n b u r g darste l l t , ist außer 
e inem B a l k e n - o d e r V e r z a h n u n g s l o c h in der K e r n b u r g w a n d 
ke in Res t m e h r e r k e n n b a r . D i e A n l a g e bes i tz t n a h e A n a l o g i e n in 
Berns te in , B i r k e n f e l s u n d , erst aus d e m f r ü h e n 16. J a h r h u n d e r t , 
H o h - A n d l a u . 
D i e V e r ä n d e r u n g e n innerha lb der K e r n b u r g selbst b le iben auf 
sehr w e n i g e P u n k t e b e s c h r ä n k t . N e b e n f o r m l o s e n u n d im D e t a i l 
w e d e r erk lär l i chen n o c h dat ierbaren E r w e i t e r u n g e n v o n F e n 

s tern ischen u . ä. betre f fen sie v o r a l lem d ie Scharten u n d das 
D a c h des W o h n b a u e s . E in ige Scharten in den oberen G e s c h o s s e n 
der M a n t e l m a u e r w u r d e n un ten m i t e iner r u n d e n E r w e i t e r u n g 
versehen , u m sie m u s k e t e n - o d e r h a k e n b ü c h s e n t a u g l i c h z u 
m a c h e n — der abso lu te M i n i m a l a u f w a n d im Art i l ler ieze i ta l ter . 
D i e unters ten Scharten w u r d e n w e i t g e h e n d z u g e m a u e r t , w o b e i 
K e r a m i k in den V e r m a u e r u n g e n eine D a t i e r u n g in d ie Ze i t u m 
1400 o d e r später er laubt1 2 7 ) . 

Z u e inem n icht näher b e s t i m m b a r e n Z e i t p u n k t w u r d e auch d ie 
E r n e u e r u n g des W o h n b a u d a c h e s nö t i g . A u f d e n u r sprüng l i chen 
W e h r g a n g m i t se inen Sands te inr innen w u r d e eine M a u e r au fge 
setz t , d ie e in n o c h stärkeres G e f ä l l e z u r Z i s te rne h in u n d o b e n 
Sands te in r innen a u f w e i s t — o f f e n b a r h o f f t e m a n so den W a s s e r 
f l uß z u verbessern u n d e i n e m V e r r o t t e n der D a c h k o n s t r u k t i o n 
v o r z u b e u g e n ( A b b . 14). D u r c h diese E r h ö h u n g w u r d e n d ie 
u r sp rüng l i chen Z i n n e n natür l ich u n b r a u c h b a r — sie w u r d e n 
ve rmauer t u n d e ine h ö h e r e B r u s t w e h r aufgesetz t , v o n deren 
Ö f f n u n g e n aber ke in Rest erha l ten ist. U n t e r den jüngeren 
( f lachen) D a c h z i e g e l n , d ie bei den G r a b u n g e n g e f u n d e n w u r d e n , 
waren auch grün glasierte. So l l te das neue D a c h steil u n d daher 
w e i t h i n s ichtbar gewesen sein? D i e A n s i c h t v o n 1514 zeigt al ler
d ings n ich ts dergle ichen1 2 8 ) . 
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Abb. 19. Ortenberg, Kaminrest (Erdgeschoß) und erhaltenes Fenster 
(Obergeschoß) in der südöstlichen Mantelmauer (Th. Biller 1984). 

Abb. 20. Ortenberg, erhaltenes Fenster im Obergeschoß der südöstlichen 
Mantelmauer (vgl. Abb. 16 u. 19) nach der Bauaufnahme von Bodo 
Ebhardt (Deutsche Burgen, Bd. 2, Berlin o. J. (1902- 05)). 

D i e e i n z i g e n e n n e n s w e r t e E r w e i t e r u n g des W o h n r a u m e s , d ie in 
der g a n z e n B u r g festgestel lt w e r d e n k a n n , w a r d ie A u f s t o c k u n g 
des Baute i les (14) z w i s c h e n B e r g f r i e d , M a n t e l m a u e r u n d Z i s t e r n e 
( s o w i e d ie te i lweise U b e r b a u u n g des R a u m e s ü b e r der Z i s t e r n e 
selbst) . D i e A u f s t o c k u n g w a r w o h l w e i t g e h e n d e ine H o l z k o n 
s t r u k t i o n , m i t A u s n a h m e des W e s t g i e b e l s , der R e s t e eines O f e n 
ansch lusses b z w . Schorns te ins ze ig t . I m G e s c h o ß darun te r ist , 
ebenfa l l s i m Spätmi t te la l ter , der v e r m u t l i c h e R a u m des B u r g 
h a u p t m a n n e s (14) d u r c h e inen k l e i n e n H o l z b a l k o n ü b e r der 
Z i s t e r n e m i t d e m Saal v e r b u n d e n w o r d e n ; be ide T ü r e n , d ie d a f ü r 
n o t w e n d i g w a r e n , s i nd s e k u n d ä r e ingebaut . 
I n e iner n o c h späteren Phase — v ie l le icht erst der Ver f a l l sphase 
(vg l . 4 . 4 ) ? — w u r d e p rak t i s ch d ie g a n z e O s t h ä l f t e der Z i s t e r n e 
ü b e r b a u t , w o v o n e ine P u l t d a c h s p u r an der S ü d w a n d zeugt (21 
b e z e i c h n e t d ie e h e m a l i g e T r a u f e ) . 

4.3 Zur Bewertung der Burg 1473 

D i e B e w e r t u n g , d ie de r A b g e s a n d t e K a r l s des K ü h n e n 1473 n a c h 
den A n g a b e n des B u r g v o g t e s f o r m u l i e r t , ist d u r c h ihren a b s o l u t 
p o s i t i v e n T e n o r ers taun l i ch (vgl . 2 . 4 ) . E r n e n n t sie ,,eine schöne 
Befestigung mit viel Platz und gut bewohnbar, auf einem hohen 
Fels stehend... davor ein schöner Unterhof, von dem aus man der 
(Kern-) Burg nicht schaden kann, während vielmehr jene in der 
(Kern-) Burg denen in dem Unterhof schaden und sie zwingen 
können, diesen zu verlassen. Man braucht in dieser Burg nur 10 
oder 12 wehrhafte Männer, versehen mit Lebensmitteln und 
Schußwaffen (,,artillerie") ... um dieses Haus sehr lange zu 
halten, wenn die Belagerung nicht von einem sehr großen Fürsten 
(,,bien grant prince") durchgeführt wird. Und selbst wenn 
Unterhof und Kernburg genommen würden, könnten sich jene in 
der Kernburg in den großen Turm („grosse tour") zurückziehen 
und ihn halten, wenn sie Lebensmittel und Schußwaffen haben, 
bis Hilfe kommt"129). 
D a s beschr i ebene V e r t e i d i g u n g s k o n z e p t ist g a n z u n d gar m i t t e l 
a l ter l ich : d i e a b s c h n i t t s w e i s e V e r t e i d i g u n g e inander ü b e r h ö h e n 
der Bau te i l e , un ter B e n u t z u n g v o n H a n d s c h u ß w a f f e n . H i e r f ü r 
ist O r t e n b e r g 200 J a h r e f r ü h e r k o n z i p i e r t w o r d e n u n d es ist n i c h t 
v e r b l ü f f e n d , d a ß es n o c h 1473 so b e n u t z b a r w a r . U b e r r a s c h e n d 
ist n u r , d a ß der Ber ichters ta t ter n i ch t v o n Ar t i l l e r i ee insa t z aus 
geht — sechs J a h r e , b e v o r in S i ch twe i te eine A n l a g e b e g o n n e n 
w i r d , d ie d e n K a n o n e n sys temat i s ch a n g e o r d n e t e R o n d e l l e m i t 
te i lweise e n o r m e n M a u e r s t ä r k e n entgegense tz te : d ie H o h k ö n i g s -
b u r g der G r a f e n v o n T h i e r s t e i n ! E i n e gewisse E r k l ä r u n g bietet 
h ier l ed ig l i ch der P a s s u s , w o v o n der B e l a g e r u n g d u r c h e inen 
,,sehr großen Fürsten" d ie R e d e i s t : -nur dieser v e r f ü g t i m späten 
15. J h . berei ts ü b e r g e n ü g e n d K a n o n e n , u m eine t o p o g r a p h i s c h 
gut ges icherte B u r g erns tha f t z u g e f ä h r d e n . 
I m ü b r i g e n b e n ö t i g t e d ie B u r g 1473 n u r relat iv b e g r e n z t e R e p a 
ra tu ren : veransch lag t w e r d e n eine A u s b e s s e r u n g der V o r b u r g 
m a u e r u n d d ie E r n e u e r u n g der Z u g b r ü c k e . 

4.4 Die Verfallsphase (spätes Ii. 116. Jahrhundert) 

Ä h n l i c h w i e e t w a N e u - W i n d s t e i n u n d Spesburg w u r d e auch 
O r t e n b e r g in e iner o f f ens i ch t l i ch le tz ten N u t z u n g s p h a s e so u m 
gestal tet , d a ß n u r n o c h T e i l e der K e r n b u r g w e i t e r b e w o h n t w u r 
d e n , w ä h r e n d andere n a c h Z e r s t ö r u n g o d e r V e r f a l l als H o f 
d i en ten . Sa lch ' 3 0 ) se tz t d iese Phase erst in d ie Ze i t nach d e m 
E r w e r b d u r c h N i c o l a u s v o n B o l l w e i l e r (1551) , w a s nach d e n 
Q u e l l e n sehr spät ist ( v g l . o . 2 .4 ) . D e u t l i c h s t e r B e w e i s , d a ß 
der W e s t t e i l des W o h n b a u e s (8) j e tz t n i c h t m e h r ganz ü b e r b a u t 
w a r , ist d i e M ö r t e l s p u r (24) eines n a c h S ü d e n f a l l enden P u l t 
daches an der W e s t m a u e r der K e r n b u r g 1 3 1 ) . D i e G r a b u n g e n 
l ießen ferner e r k e n n e n , d a ß d ie M a u e r z w i s c h e n d e n R ä u m e n 2 
u n d 8 i m mi t t l e ren 16. J a h r h u n d e r t w e i t g e h e n d erneuer t 
w u r d e ' 3 2 ) . Salch sch l ießt daraus , s icher l ich z u R e c h t , d a ß in d i e 
ser Ze i t n u r de r T e i l (2) ö s t l i ch dieser W a n d n o c h u n t e r D a c h w a r ; 
a l lerd ings m ö c h t e er g e r n , d a ß dieser reduz ie r te B a u k ö r p e r auch 
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n o c h d e n Saal des 13. J a h r h u n d e r t s i m O b e r g e s c h o ß u m f a ß t e , 
o b w o h l ke iner le i R e s t e v o m O b e r g e s c h o ß der erneuer ten M a u e r 
g e f u n d e n w u r d e n . V i e l w a h r s c h e i n l i c h e r ist w o h l , daß in d ieser 
le tz ten B e n u t z u n g s p h a s e der an sich s c h o n ru in ier ten B u r g n u r 
e rdgeschoss ige B a u t e n v o r h a n d e n w a r e n , deren P u l t d ä c h e r a n 
stelle des f r ü h e r e n O b e r g e s c h o s s e s lagen1 3 3 ) . V o n einer h e r r 
scha f t l i chen B e w o h n b a r k e i t k a n n m a n i m 16. J a h r h u n d e r t a l so 
k a u m n o c h a u s g e h e n ; das H a u s eines V o g t e s , w i e 1561 /62 be legt , 
scheint d e n k b a r . E n t g e g e n Salchs D a t i e r u n g erst ins mi t t le re 16. 
J a h r h u n d e r t , d ie f re i l i ch n i ch t sch lüss ig w i d e r l e g t w e r d e n k a n n , 
w ü r d e m a n in d iesen behe l f smäß igen B a u t e n gerne jene s e h e n , 
d ie 1492 a u s g e f ü h r t w u r d e n — d a m a l s ist i m w e s e n t l i c h e n n u r e in 
neues D a c h be legbar , w a s z u r W e i t e r b e n u t z u n g älterer M a u e r n 
v o r z ü g l i c h passen w ü r d e (vg l . 2 .4 ) . 

Thomas Biller, Berlin 
Bernhard Metz, Straßburg 

Anmerkungen und Belege 
*) Abschnitt 2. von Bernhard Metz, 3. und 4. von Thomas Biller. 
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8) R H I 67, nach der oben ( A n m . 1) zitierten Fälschung, die in diesem 
Punkt Glauben verdient. 

' ) M G H SS 17, 213 (Colmarer Annalen, um 1300); M v N 3 0 0 - 3 0 2 
(14. Jh . ) ; dazu Jänichen ( A n m . 7), S. 7 - 8 und 26. 
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I2) Jänichen ( A n m . 7), S. 2 6 - 2 7 und 3 2 - 3 4 . 
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B. Metz in A S H V V 2. 1977, S. 138 A n m . 2. 
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25) M G H SS 25, 342; RBS II 1660; R H I 338. Daß die Geroldsecker 

dabei auch das im Bau befindliche Ortenberg heimgesucht und die 
Arbeiter zerstreut hätten, wieSalch, Dictionnaire, S. 233 behauptet, 

I 
I 

Abb. 21. Ortenberg, Rekonstruktion der Ostansicht um 1265; die Zeichnung soll Umfang und Wirkung der Wehrgänge und auch der 
Dächer verdeutlichen. Der Umfang der Wehrgänge ist lückenlos belegbar, jedoch nicht die Ausbildung im einzelnen. Zur Dachform 
sind Alternativen denkbar. (Th. Biller unter Verwendung einer Zeichnung von B. Ebhardt; vgl. Abb. 2). 
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Abb. 22. Ortenberg, Bergfried von Süden, im Vordergrund die Quer
mauer zwischen Wohnbau und Zisterne (vgl. Abb. 13; Th. Biller 1984). 

wird von keiner Quel le berichtet. Es ist nicht einmal ausgeschlossen 
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habe. 
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30) V. Samanek, Studien zur Geschichte König Adol fs , in: Sitzungs

berichte der Akad . d. Wissenschaften in Wien , Phil . -hist. K l . , 207/ 
2. 1930.S. 69 - 7 3 ; A Hessel, Jahrbücher des Deutschen Reichs unter 
Kön ig Albrecht I. von Habsburg, 1931, S. 3 4 - 4 8 . 

") Krebs; R B S II 2311 -2337 . 
") Krebs, S. 6 5 - 6 8 ; R B S II 2342 f . ; Chr. Wilsdorf in: Histoire de C o l 

mar, hrsg. v. G . Livet, 1983, S. 41 f. D ie Hauptquelle ist die C o l 
marer Chron ik : M G H SS 17, 258-261. 

" ) Z G O 11. 1860, S. 433 f . : formam concordie super restitutionem 
castrorum Ortenberg et Bilstein, pertinentium dominio de Habspurg, 
...facta in potestatem ... comitis de Hohenberg ... approbantes — ... 
de discordia ratione predictorum castrorum ... exorta. A l s Vertreter 
Albrechts fungieren u. a. der Nef fe des Bischofs Konrad von Lich
tenberg und die Brüder Ludwig und Johann von Amol tern , lang
jährige Burgvögte auf Ortenberg ( A n m . 29 und 49) und Bilstein. 
Vgl . R I V I / 2 217, 221. 

M ) M G H SS 17, 219. Zur Datierung (1293, vor dem 3. Apr i l ) vgl. RBS 
II 2337. 

35) M G H SS 17.220. 
36) Salch, Guerre I, S. 7 6 - 77, 100, 404, offenbar nur nach der Grabung 

des westl. Schuttkegels. A ls aber Salch eingehend über diese berichtet 
( I I , S. 522 -525 ) , sagt er nur, die Burg habe vielleicht gebrannt, was 
seine viel bestimmtere Aussage in Bd. I in Frage stellt. Im übrigen 
kann hier auf Salchs willkürlichen Umgang mit Schriftquellen nicht 
näher eingegangen werden. 

3;) M G H Const . III 257 N r . 264. 
3") /• Becker, Geschichte der Reichslandvogtei im Elsaß, 1905, 

S. 1 5 - 1 9 (und gleichlautend in B M H A 2 1 . 1906, S. 246 -252) . 
" ) Colmarer Chron ik , M G H SS 17, 257, ohne genaues Datum. 

) Krebs, S. 65; H. Niese, D ie Verwaltung des Reichsgutes im 13. J h . , 
1905, S. 298. 

") Samanek, ( A n m . 30), S. 77, A n m . 55; ähnlich Hessel ( A n m . 30), 
S. 37 A n m . 107. 

42) Fontes rerum Bernensium III 539 N r . 548 (1292 I X 1); A M S Urk . 
328 (1292) X I 3; Druck : SUB II 143 N r . 185 = R U B 1145 Nr . 197), 
mit Ot tos Siegel (,,S. Otton ... dvocati sacri [imperii per A ] 
Isaciam"). Albrechts Huldigung fand erst Ende November statt: 
Samanek ( A n m . 30), S. 6 9 - 7 0 A n m . 1 5 ; R I V I / 2 , 130. Samanek (wie 
A n m . 41) kennt nur die zweite Urkunde und deutet sie nicht über
zeugend. 

") Samanek (wie A n m . 41) bezieht sich auf / . E. Kopp, Geschichte der 
eidgenössischen Bünde I I I /1 , 1862, S. 105 und 139, wonach O t t o 
schon 1293 III 30 und V I 30 „Pf leger" (Verwalter) der 
habsburgischen Vorlande wäre. D i e zweite Urkunde konnte ich 
nicht erfassen; in der ersten (Quel lenwerk zur Entstehung der 
schweizerischen Eidgenossenschaft 1/2 18 Nr . 41) wird er lantvogt 
genannt, was nach dem Zusammenhang eindeutig Reichslandvogt 
bedeutet. A l s pfleger ... der herzogen von Osterriche wird er erst 
1294 V 22 bezeichnet, in einer Urkunde ( Z U B V I 246 f. Nr . 2284; 
Quel lenwerk 1/2 31 N r . 74) an die er noch sein Reichslandvogtssiegel 
hängt (Züricher Siegel V I 20), was m . E . (entgegen R I V I / 2 , 405) kein 
sicherer Beweis ist, daß er noch Landvogt sei, denn der Gebrauch von 
Siegeln war nicht immer sehr strikt: vgl. R U B I 98 Nr . 103; Buten
heim ( = A S H S , Sondernr. 1986), S. 44 A n m . 58. Schon im Januar 
1294 erscheint O t t o im Dienst der Habsburger als „Schirmer" ihrer 
Stadt Freiburg i. U . (Fontes rerum Bernensium I I I 574 Nr . 584). A l s 
Reichslandvogt wird er zuletzt Ende 1293 sicher bezeugt (RI V I / 2 , 
334 und 338), und sein Nachfolger wird zuerst 1294 V I 30 genannt 
(Becker, wie A n m . 38, S. 22; R I V I / 2 , 422). Ein doppeltes Dienst 
verhältnis Ot tos ist also nicht erwiesen und k o m m t nur für die 
1. Hälfte von 1294 - also nach den Kämpfen um Ortenberg und 
Co lmar - ernsthaft in Frage. 

44) Samanek (wie A n m . 41). Unter Kön ig Rudol f wurde das habsbur-
gische Hausgut in den Vorlanden bis 1289 durch H . v. Baldegg, dann 
durch des Königs Sohn Rudol f ( | 1290) verwaltet: Redlich, S. 578. 
Zwischen 1290 und 1294 fehlen quellenmäßige Angaben; vgl. 
vorige A n m . 

45) Samanek (wie A n m . 41) behauptet apodiktisch, die Belagerung von 
Ortenberg sei kaum gegen Albrecht gerichtet. In der Tat sind es 
vermutlich (positive Angaben fehlen) bischöfliche Truppen, die die 
Burg verteidigen. Daß aber der Bischof im Sommer 1293 nicht mehr 
die habsburgischen Interessen vertrete, daß die ihm im Frühjahr an
vertraute Burg dadurch Albrechts Machtsphäre entgangen sei, das 
hat weder Samanek, noch Hessel (wie A n m . 41), noch sonst jemand 
glaubhaft gemacht. 

*6) Territorialpolitische Gegensätze zwischen Ochsenstein und Lichten
berg sind leicht denkbar, z . B. um Niederbronn und Reichshofen. 
Man ersieht aber nicht, warum sie sich gerade um Ortenberg entladen 
sollten, in einer Gegend, in der beide Geschlechter überhaupt nicht 
begütert sind — dafür jedoch das Bistum (Scherweiler, Kestenholz, 
Ebersheim .. .) , das aber keine Aussicht hat, Ortenberg länger zu be
halten. 

) So unbefriedigend dieser Schluß auch klingt, einen Fortschritt 
bedeutet er insofern, als das noch niemand ausgesprochen hatte: 
es tun alle Forscher, die sich bislang mit dieser Episode beschäftigt 
haben, als würde sie sich mühelos in die bekannten Beziehungen 
zwischen A d o l f und Albrecht einordnen lassen. 

48) H U I 4 3 - 4 4 ; Tr . I I I 6 5 - 6 6 . 
"') Scherten, Hattstatt, S. 135 und 137 m . Q . 
50) Ebda. , S. 133 (1306); U B P B 18 Nr . 8 (1307). 
M ) S tAB Adelsarchiv H 3b Bl. 6 9 b - 7 0 b (Abschrift , 15./16. Jh . ) , mit 

dem von Scherlen, Hattstatt, S. 135 akzeptierten Da tum 1304. A u s 
steller der Urkunde ist Herzog Friedrich, Landgraf im Elsaß. Dieser 
führt zwar diesen Titel seit 1298, aber 1304 wäre die Urkunde woh l 
eher von seinem Vater, König Albrecht, oder von seinem älteren 
Bruder Rudol f ausgestellt worden (vgl. A D B 7, 585 und 29, 544). 
Sollte sie 1314 zu datieren sein, so würde sie zwei Wochen vor Fried
richs Königswahl fallen. - Ein weiteres Seßlehen „zu Ortemberg 
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oder Schwerwiler" wird 1309 Nikiaus Zorn verliehen: SUB II I 197 
Nr . 647. 

'2) Uber veste mit der Bedeutung von „Ortsbefest igung" bzw. „Stadt
befestigung mit Stadtburg" vgl. demnächst B. Metz in B M H M . Tat 
sächlich wird in Scherweiler 1351 una curia tendens uf der stette mure 
erwähnt ( A M S O N D 6 Bl. 143b), und 1367 steht Scberwilr in einer 
Aufzählung habsburgischer Stetten im Elsaß (Thommen I 514 N r . 
747); jedoch bleiben diese Belege völlig vereinzelt, sonst erscheint 
Scherweiler nur als Dor f . 

53) Nach Scherten, Hattstatt, S. 135 galt bis 1586 das A n m . 51 erwähnte 
Burglehen als „Seßlehen ... gen Ortenberg". 

54) SUB II I 238 N r . 779; dazu SUB III 240 Nr . 787 = R H II I 59 (1315). 
55) SUB II I 2 4 0 - 2 4 1 Nr . 784, 788, 791 = R H III 50, 78, 91. 
56) F B M III /1 3 8 - 4 0 N r . 733 (Ubersetzung seines Testaments, 1336). 
57) So im Burgfrieden von 1427 ( A n m . 58) und öfters in A M S III 144 

und V I 144. 
58) A M S Urk . 1427 o . T . ; f . Rapp, L 'Ortenberg au 15e s., un repaire de 

chevaliers brigands, in: A . Selestat, 1979, S. 2 9 - 4 2 , hier S. 29 A n m . 5; 
A M S V I 144 /8 -11 (undatierte Gemeinerliste). 

5*) A M O Oberkirch B 29, zitiert nach Inventar. 
60) Diese wurde begünstigt durch den Burgfrieden von 1427 ( A n m . 58), 

der, wie kaum ein anderer, den einzelnen Gemeinern freie Hand läßt, 
nicht nur zur Benutzung des Schlosses in ihren eigenen Fehden, son
dern auch zu seiner Ö f fnung (entheltnis) an andere Fehdeführende 
um Geld : um ganze 13 fl. konnte „ein edelmann oder wie er genant 
ist" diese sehr starke und günstig gelegene Burg für einen Krieg be
nutzen — im Prinzip nicht gegen einen Territorialfürsten, aber in der 
Praxis wurden Ausnahmen geduldet. 

61) Rapp, Ortenberg ( A n m . 58), S. 3 0 - 3 3 , mit zahlreichen Quel len; 
ergänzende Einzelheiten wären noch unter A M S V I 144 (Brief
wechsel der Gemeiner) zu finden. 

ö) Rapp ( A n m . 58), S. 34 f . , und zuletzt G. Bischoff, Gouvernes et 
gouvernants en Haute-Alsace ä l 'epoque autrichienne: les Etats des 
pays anterieurs des origines au miheu du 16e s., 1982, S. 61 —62, mit 
der älteren Lit. 

") Rapp ( A n m . 58), S. 35 f. ; H. Brauer-Gramm, Der Landvogt Peter 
von Hagenbaeh (Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft, 
27), 1957, S. 154 -158 . 

M ) A M S II I 144/6 S. 6: Bericht (bzw. Rechtfertigung) des Reisigen 
LangHans, den ich etwas anders verstehe als Rapp ( A n m . 58), 
S. 36 f. Ein Brief der Stadt Schlettstadt an Basel (Alsatia 8, 1867, 
S. 120) gibt die Zahl der Verteidiger abweichend mit 22 an. 

65) L. Stouff Les possessions bourguignonnes dans la vallee du Rhin 
sous Charles le Temeraire d'apres Finformation de Poinsot et Pillet, 
commissaires du duc de Bourgogne (1471), in: Annales de l'Est 18, 
1904, S. 1 —86, hier 38—40. D ie Burgunder rechnen in livres esteve-
nans (bzw. tournois), wovon 105 so viel wie 100 fl. gelten (S. 37 und 
40). W ie Stouff auf eine Gesamtausgabe von 780 fl. kommt (S. 22) ist 
mir unverständlich. 

^ L. Stouff, La description de plusieurs forteresses et seigneuries de 
Charles le Temeraire en Alsace et dans la haute vallee du Rhin par 
maitre Mongin Contault , 1902, S. 46—48. Wegen der Seltenheit 
dieses Buches sei erwähnt, daß die wichtigsten Teile von Contaults 
Bericht zitiert sind in Ch. Neriinger, La seigneune et le chäteau 
d'Ortemberg (sie) au val de Ville sous la domination bourguignonne 
(1469 - 74), in: Annales de l'Est 8, 1894, S. 3 2 - 6 5 (bes. 33 f. und 
38 f . ) ; ebd. Auszüge aus dem Bericht von Poinsot und Pillet. V o r 
Neriingers zahlreichen Lesefehlern muß jedoch gewarnt werden. 

67) Brauer-Gramm ( A n m . 63), S. 277 -316 . 
68) B C I I 8 0 ; S ö W r e r 3 7 2 . 
" ) A B R G 1399/1; nhdt . Übertragung: F B M I I I / l 1 9 2 - 196 Nr . 2861; 

Zusammenfassung: Rapp ( A n m . 58), S. 41 f. ; Neuausfertigung 1476: 
A B R G 144/2; Konzept einer Neuausfertigung mit geringfügigen 
Abweichungen: A M S II I 21/12 (1485). 

70) Darüber beklagt sich Heinrich Beger von Geispolsheim: A M S III 
144/12, A A 1524/52. Er gehört offenbar zu den schwarzen Schafen 
unter den Gemeinern: Rapp ( A n m . 58), S. 38 f . ; Brauer-Gramm 
( A n m . 63), S. 151; Neriinger (Krim. 66), S. 52; A M S III 144/9. W iees 
dazu kommt , daß er sich 1474-75 ,,vogt zu Ortenberg" nennt und 
daß „ m a n " 1475 seinem Sohn ,,das schloß understot mit gemalt an-
zugeivinen unverschult" ( A M S III 144/12), bleibt zu klären. 

71) Zuletzt 1487: A M S V I 144/159-161. 
72) A M S V I 144/204-205. 

Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Kupferstich
kabinett, 66r.; vgl. : Die Zeichnungen alter Meister im Kupferstich
kabinett, hrsg. .. . von Max J. Friedländer, Berlin 1921, darin: D ie 
deutschen Meister, bearb. v. E. Bock , Baidung Grien, Tafel 9. 
Sebastian Munster, Cosmographia, Basel 1548 (u. spät. Auflagen), 
A b b . z. Kap. 124 ( „ v o n dem Bergwerck im Leberthal"). 
1531 handeln Caspar von Müllenheim, Wo l f Zorn und Bastian von 
Landsberg als „Buwemeister im Wylertale" (nicht mehr „in Orten
berg"'.): A M S V I 144/216. Die neuen Gemeiner pflegen sich schrift
lich zur Einhaltung des Burgfriedens zu verpflichten; der letzte, der 
es tut, ist Claus von Schauenburg Ende 1546: A B R G 1399/92. 
Nartz, S. 197 -199 . 
A M O D D 12a. 
Theatrum, Bd. 3, S. 40. 
In O T , 3, 1967, S. 15, stellt eine Skizze außerdem zwei angebliche 
vorgeschobene Gräben im Norden von Ortenberg dar. Dabei 
handelt es sich aber um natürliche Mulden. 
Auch der Weg ist in seiner Gesamtanlage von einfachster Rationali
tät: er steigt v o m Tännelkreuz als praktisch geradliniger leichter 
Hoh lweg gegen Westen, biegt dann auf etwa 390 m nach Süden ab, 
um in gleichmäßiger Steigung das Burgtor zu erreichen. Etwa 700 m 
nördlich der Burg zeigt eine Stelle sehr deutlich die Felsbearbeitung 
in Karrenbreite (etwa 1,40 m); Karrenspuren sind auch sonst auf dem 
gesamten Weg häufig. 
So lautet auch ein Flurname unmittelbar zu Füßen der Burg. 
Salch, Guerre, S. 35—36. 
So auch Salch, Guerre, S. 36, der seine hier klare Aussage allerdings 
an anderer Stelle wieder verunklärt (vgl. u. „Umbauten um 1300?"). 
Salch, Guerre, S. 42, deutet sie als Zeichen eines Bauabschnittes, was 
ganz unwahrscheinlich ist — w o z u sollte man diesen derartig mar
kieren? Eher kommen hier vermessungstechnische Gründe in Frage. 
Salch, Guerre, S. 43. 
Salch, Guerre, S. 40. 
Salch, Guerre, S. 3 0 - 3 4 . 
In Wahrheit handelt es sich um die Ortengasse (oder Ordengasse), 
einen seit etwa 1960 bebauten Platz mitten im Dor f , umzogen von 
einer natürlichen Schlinge des Aubachs; die Argumente reichen 
keineswegs, hier eine Burg anzunehmen. 
Salch, Guerre, S. 32 und 35, betont, daß nicht nur die Kernburg, 
sondern auch die Gräben durch die Grabungen in die 2. Hälfte d. 
13. Jhs. datiert werden konnten. 
Vgl . zu den genannten Burgen zusammenfassend Biller, Architektur. 
Der Begriff wird hier in Anlehnung an Pipers Burgenkunde für eine 
hohe, mehrfach gebrochene, einen anderen Bauteil quasi umman-

Abb. 23. Ortenberg, Schartennischen in der Nordspitze der Mantel
mauer, rechts die Spitze des Bergfrieds mit Balkenlöchern der Zwischen
decke (Th. Bdier 1984). 
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Abb. 24. Ortenberg, Tragbögen zwischen Bergfried (links) und west
licher Mantelmauer (rechts) gegen Süden (Th. Biller 1984). 

telnde Mauer benutzt, jedoch ohne den Anspruch einer wissen
schaftlich abgesicherten Def ini t ion; für diese stellt das Elsaß auch 
gewiß zu wenig Material bereit. 

) Vgl . immerhin Schrankenfels, w o ohne Grabung jedoch nichts 
Sicheres gesagt werden kann. 

n ) Vergleichbares findet sich im 14. Jh . im Rheinland, aber kaum je mit 
entsprechender Häufung der Scharten. 

,3) Salch, Guerre, S. 121, setzt diese ältere Treppe, allerdings ohne 
Nennung von Gründen, erst ins 14. J h . (vielleicht meint seine For 
mulierung auch, daß eine ältere Treppe mit Material zugeschüttet 
wurde, in dem Keramik des 14. Jhs. enthalten war). 

) Das Gewölbe zeigt die Zeichnung von Stumpff 1854 (Sammlung 
M . Lehmann, Rathaus Markirch; A b b . bei Salch, Guerre, S. 528). 

) D ie Reste der Tür zwischen den Räumen 2 und 9 sieht man auf der 
Zeichnung von Stumpff 1854 ( A n m . 94). 

) Salch, Guerre, S. 50, hält diesen aus unerfindlichen Gründen für ein 
„urinoir"; wahrscheinlich versucht er so, einen Widerspruch zu 
seiner These, die Küche habe im Obergeschoß gelegen, zu ver
meiden. 

,7) Salch,Guerre, S. 47, betont, daß die Fenster eindeutig im originalen 
Verband sitzen, daß sie also entgegen „certains historiens de l'art" 
nicht ins 14. J h . gehören können; daran gibt es in der Tat keinerlei 
Zweifel . 

*) Salch, Guerre, S. 69, 195 -196 . 
") Salch, Guerre, S. 48, 2 1 2 - 2 1 5 u. a., sieht dies anders: er n immt im 

Westen die Küche an; seine archäologischen Befunde belegen in der 
Tat, daß hier Lebensmittel bereitet wurden, während seine Annah 
men über Raumgröße und -abgrenzung durchaus unbelegt sind. 

) Salch, Guerre, S. 47, spricht irrtümlich nur von drei; auch das den 

Bogen umgebende Profil erwähnt er nicht. D ie Auftei lung dieses 
südlichen Bereiches in zwei Räume sieht er entsprechend. 

"") So auch Salch, Guerre, S. 69, der auf die (hier?) gefundenen O f e n 
kacheln offenbar des 13. Jhs. hinweist. 

1K) Salch, Guerre, S. 48, hält beide Erker für Verteidigungseinrichtun
gen; dem widerspricht schon ihre Nähe zueinander, denn für die 
Verteidigung hätte man nur einen längeren Erker benötigt, wie etwa 
an der Mantelmauer. 

"") D i e Kapellenthese auch bei Salch, Guerre, S. 46/47. A u f S. 52 (vgl. 
a. S. 120) behauptet er ferner, die ost-westliche Querwand der Kern 
burg überschneide die Nische, sei also sekundär (14. Jh . ) - dies ist 
falsch: in Wahrheit nimmt die Fensternische durch ihre Schrägstel
lung bereits Rücksicht auf die Wand und diese letztere bindet auch 
ein! Letzte Sicherheit über die Ursprünglichkeit der Querwand 
schafft schließlich die kleine Nische auf ihrer Südseite über dem 
großen Spitzbogen - also im angeblich erneuerten Bereich - die 
völlig gleich gestaltet ist, wie die westliche in der gleichen Wand. Man 
hat hier, wie auch an vielen anderen Stellen der Arbeit den Eindruck, 
daß sich Salch durch den Wunsch, die Kapellenthese zu verifizieren, 
zu komplizierten Fehlbehauptungen und Spekulationen verführen 
läßt. 

104) Eine solche Holzkonstrukt ion ist natürlich selten erhalten. A ls Bei
spiel sind die spätmittelalterlichen Wehrgangschirme der Feste 
Hohensalzburg (Salzburg, Österreich) zu nennen (R. Schlegel, Feste 
Hohensalzburg, Salzburg 1952, dem ich auch den Begriff verdanke). 
Vgl . Piper, Burgenkunde, S. 332. 

105) Es war schon 1864 vorhanden ( B M H A U /3 , 1864/65, S. 6 2 - 6 3 ) . 
106) Ebhardt, Deutsche Burgen, Bd. 2, A b b . 283. D ie dort dargestellten 

beiden unteren Scharten der Westwand existieren nicht; die Schlitz
scharten in den Zinnen des Bergfrieds sitzen in bei Ebhardt fehlenden 
Stichbogennischen (Salch, Dictionnaire, Luftaufnahme S. 234). 

107) Salch, Guerre, S. 45, bezeichnet sie als Senkscharten, ohne daß klar 
wird, wie er dies belegen kann. 

108) Salch, Dictionnaire, Luftaufnahmen S. 2 3 0 - 2 3 4 . 
m ) Anders Viollet-le-Duc, Dictionnaire, Bd. 6, Stichwort „ H o u r d " . 

V io l le t - le -Duc nennt Beispiele ähnlicher Konstruktionen und führt 
in zahlreichen Zeichnungen vor, wie sie im Detail ausgesehen haben 
könnten. Seine Annahme , man habe die Holzwehrgänge jeweils nur 
im Angriffsfalle aus vorgehaltenen „Fertigteilen" installiert, setzt 
allerdings eine Fülle an Fachkräften (Zimmerleuten) voraus, die in 
kürzester Zeit zuverlässig mobilisierbar sein mußten. Solche Ver 
hältnisse - jedenfalls in der von Viollet dargestellten Perfektion -
entsprechen dem 19. J h . , nicht dem Hochmittelalter. 

"°) Dies betont auch Salch, Guerre, S. 46. 
) Salch, Guerre, S. 52, setzt diese Bögen aus unbekanntem Grund ins 

14. J h . ; vgl. u. 
"2) Piper, Burgenkunde, S. 3 3 1 - 2 . 
l l3) Vgl . A n m . 73. 
I H ) Bereits Th. Biller, Zisternen auf Burgen I I I , in: BuS 1972/11, S. 80 

(die dortige Annahme eines Flachdaches ist nicht zwingend). 
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Salch, Guerre, S. 40—41, geht ohne Argumentation von zwei paral
lelen, sehr steilen Satteldächern aus; Spuren davon gibt es nicht und 
auch die Zeichnung Baidung Griens a .a .O. zeigt nichts dergleichen 
— vielmehr zeigt sie überhaupt kein Dach, was darauf deutet, daß es 
schon verfallen war. 
Vgl . A n m . 73. 
Bei Ebhardt sind in diesem Keller noch zwei Quermauern darge
stellt, die heute in Schutt und Gestrüpp nicht mehr auffindbar sind. 
D ie Zeichnung Baidung Griens a .a .O. deutet noch ein kleines G e 
bäude an dieser Stelle an. 
Abbi ldung der erhaltenen Pforte bei Nanz, Val , S. 62 (frdl. Hinweis 
B. Metz) . 
Ferner am spätromanischen Kirchturm von Danjout in (Terr. de Bei
fort); frdl. Hinweis B. Metz . 
Salch, Guerre, S. 51; ein Stall in der Vorburg ist 1471-73 belegt, 
wenn auch die genaue Stelle unbekannt bleibt. 
Salch, Guerre, S. 76—77. 
Salch, Guerre, S. 100—106. A n anderen Stellen erklärt er noch wei 
tere Bauteile willkürlich für Zutaten des 14. Jhs . , so z. B. S. 53 alle 
angeschnittenen oder halben Bögen im Bereich des Bergfrieds. A u c h 
daß diese Behauptungen an jener Stelle seiner Arbeit , w o sie syste
matisch hingehören (S. 100-106) nicht mehr erscheinen, läßt deutlich 
erkennen, daß die These der Umbauten um 1300 keineswegs logisch 
durchgearbeitet ist. 
Unter anderem behauptet Salch, Guerre, S. 102, die Steinmetzzei
chen an den fraglichen Scharten glichen jenen an den beiden kleinen 
Bögen der Westseite. Daß dies Gleichzeitigkeit bedeutet, ist wahr
scheinlich - warum aber nicht innerhalb der ursprünglichen Bauzeit? 
Daß die Nischengewölbe im Erdgeschoß schlechter ausgeführt seien 
als die oberen (dorts.) ist schlicht falsch — wahr ist eher das Gegen
teil. 
Dokumentiert in Salch/Wirth, Ortenburg, A b b . 5. 
So nämlich bei Salch/Wirth, Ortenburg, S. 25. 
Salch, Guerre, S. 122. 
Salch, Guerre, S. 119 -120 . 
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