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Rodung, Burg und Herrschaft

Ein burgenkundlicher Beitrag 

zur mittelalterlichen Siedlungsgeschichte

Allgemeines zur hochmittelalterlichen Rodungstatigkeit

Zu den groBartigsten Leistungen des mittelalterlichen 

Menschen ist die Gewinnung neuen Siedlungsraumes zu 

zahlen. In muhevoller Arbeit, die sich uber Generationen, 

ja liber Jahrhunderte erstreckte, sind weite Flachen von 

W aid- und Odland erschlossen, bepflanzt und bebaut wor- 

den. Je nach Landschaft waren ganz verschiedene Hinder- 

nisse und Schwierigkeiten zu iiberwinden. In den Bergen 

muBten Felsen, Steine, Riifen- und Lawinenschutt wegge- 

raumt, Wildbache gezahmt und Steilhange terrassiert wer- 

den. In den flachen Niederungen waren Siimpfe trocken- 

zulegen und Wasserlaufe einzudammen. Die grbBten 

Siedlungs- und Anbauflachen aber konnte man dem Wal- 

de abringen, der noch zur Karolingerzeit groBe Teile Euro- 

pas nbrdlich der Alpen bedeckt haben muB.1 Es diirfte sich 

um eigentliche Urwalder gehandelt haben, in denen man 

sich nur mit Muhe orientieren und fortbewegen konnte 

und die nicht nur zahlreichem Wild Unterschlupf boten, 

sondern in denen nach landlaufigen Vorstellungen auch 

alle moglichen Geister und Damonen ihr Unwesen trie- 

ben.2 Diese Waldgebiete schrumpften im Verlaufe des 

Mittelalters ganz betrachtlich zusammen. Manchenorts 

blieben Waldflachen iiberhaupt nur dort stehen, wo man 

wegen des ungiinstigen Gelandes oder des schlechten Bo

dens keine Mbglichkeiten einer besseren Landnutzung sah 

Oder wo im Gebirge der Wald die natiirliche Schutzwehr 

gegen Lawinen und Rufinen bildete. Gesamthaft gesehen 

wurde der Wald aber stetig zuriickgedrangt, um Ackern, 

Wiesen, Weiden, Weinbergen und Ansiedlungen Platz zu 

machen. Unaufhaltsam drang der Mensch bis in die entle- 

gensten Alpentaler vor, rodend, pflanzend, bauend: aus 

der Wildnis wurde Kulturland.

Fur diese langwierige, aber im Ergebnis erstaunliche Ko- 

lonisationsarbeit standen nur einfachste Mittel zur Verfii- 

gung. GrbBere Waldflachen beseitigte man durch Nieder- 

brennen oder durch Schwenden, d.h., man brachte die 

Baume durch Abschalen der Rinde zum Verdorren. Wich- 

tigstes Werkzeug war neben der Axt, dem Gertel und dem 

Guntli3 die «Reuthaue», ein massiver, einseitiger Pickel, 

mit dem man Wurzelwerk entfernen und Steine wegwuch- 

ten oder zertriimmern konnte.4 An ehemalige Rodungsar- 

beit erinnern noch heute die in ungezahlten Varianten und 

Wortverbindungen auftretenden Orts- und Flurnamen 

Riiti, Stock, Brand und Schwand. Analoge Bezeichnungen 

aus dem franzbsischen, italienischen und ratoromanischen 

Sprachbereich liegen in ansehnlicher Zahl vor.5 Kolonisa- 

tionsarbeit erforderte Ausdauer, Harte und Zahigkeit, 

aber auch Unternehmungsgeist. GrbBere Rodungs- oder 

Entsumpfungsvorhaben muBten - gerade im Hinblick auf 

die Einfachheit der Mittel - auf kooperativem Weg durch 

ganze Gruppen von Siedlern in Angriff genommen wer- 

den.6

Zweifellos verursachte die fortschreitende Kolonisation 

einen erheblichen Wandel des Landschaftsbildes. Zusam- 

menhangende Waldgebiete wurden durch landwirtschaft- 

liche Nutzungsflachen geteilt. Die mittelalterlichen Quel-

Abb. 1 Reuthaue, gefunden auf der Burg Belmont GR (12./ 13.Jahrhun- 

dert), aufbewahrt im Rdtischen Museum Chur.
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len kennen fur derartiges neugerodetes Land eine ganze 

Reihe von Bezeichnungen. Am haufigsten begegnet uns in 

der vorwiegend lateinischen Uberlieferung der Begriff No

vale.7 Im Zentrum der Rodungsgiiter entstanden an Punk- 

ten, die vom Gelande, vom Klima, vom Trinkwasser oder 

von der geschiitzten Lage her als besonders geeignet er- 

schienen, menschliche Siedlungen aller Art, Hofe, Dorfer, 

Burgen, Kloster oder Stadte. Und zwischen den neu er- 

schlossenen Siedlungen und Kulturraumen bildeten sich 

Verbindungswege zu Wasser und zu Lande heraus, die bei 

zunehmendem Verkehr ihrerseits wieder die Entstehung 

neuer Niederlassungen begiinstigten. Es ware indessen 

falsch, diesen ganzen ProzeB der hochmittelalterlichen 

Kolonisation als ein rein siedlungsgeographisches Phano- 

men zu betrachten, das sich gewissermaBen aus einer 

nachvollziehbaren GesetzmaBigkeit heraus, bedingt 

durch gegebene Umweltfaktoren und vermeintlich zwin- 

gende natiirliche Voraussetzungen des Gelandes, entwik- 

kelt hatte. Gerade der mittelalterliche Mensch, dessen Na- 

turverbundenheit und instinktsichere Anpassungsfahig- 

keit an die vorgezeichnete Umwelt nicht ernsthaft in Zwei- 

fel gezogen werden konnen, hat immer wieder im GroBen 

und im Kleinen gezeigt, daB er liber die Natur zu siegen 

vermochte, daB natiirliche Hindernisse und Schwierigkei- 

ten fur ihn eine Herausforderung darstellten, welcher er 

sich in echt agonistischer Denkweise zu stellen bereit war, 

und schlieBlich daB er nach seinem Willen und nach seiner 

eigenen Vorstellungswelt Wege und Losungen zu finden 

befahigt war, die sich wenig an geographische Gegeben- 

heiten oder andere natiirliche Voraussetzungen anlehn- 

ten, sondern in geradezu hybrider Weise den Rahmen all 

dessen sprengten, was eine verniinftige, umweltbezogene 

Verhaltensweise hatte gebieten miissen. Es ist bezeich- 

nend, daB das nachmals so verhangnisvolle Schlagwort der 

«natiirlichen Grenzen» dem mittelalterlichen Menschen 

als Begriff unbekannt war und auch der Sache nach sein 

Denken und Handeln kaum beeinfluBte.8

Die hochmittelalterliche Kolonisation hat sich vor dem 

Hintergrund eines stetigen Bevolkerungswachstums abge- 

spielt. Bis ins 14. Jahrhundert hinein, als durch die verhee- 

renden Pestepidemien ein gewaltiger Riickschlag von ge- 

samteuropaischem AusmaB eintrat, diirften allfallige Ab- 

nahmen nur fur kurze Zeit und in enger regionaler Begren- 

zung erfolgt sein.9 Die ErschlieBung und Besiedlung von 

Neuland muB damit zwangslaufig iiber die rein auBerliche 

Veranderung des Landschaftsbildes hinaus auch soziale 

und politische Verschiebungen sowie die Bildung neuer 

Herrschaftsverhaltnisse bewirkt haben. Diese Vorgange 

sollen im folgenden etwas naher betrachtet werden, wobei 

wir vorwiegend die Verhaltnisse innerhalb der heutigen 

Schweiz beriicksichtigen wollen.

Rodungsburg und Rodungsherrschaft

Schon ein kurzer Blick auf die Landkarte zeigt, daB im Ge- 

biet der heutigen Schweiz sehr viele Burgen auf Rodungs- 

land oder in unmittelbarer Nahe von solchem liegen.10 Es 

handelt sich dabei keineswegs um ein zufalliges Zusam- 

mentreffen siedlungsgeschichtlicher Erscheinungen un- 

terschiedlicher Zeitstellung, sondern um das Ergebnis 

eines einzigen, wenn auch mehrschichtigen Vorganges. 

Wenn in unbesiedeltem Wald- oder Sumpfland Burgen 

errichtet wurden, muBte gleichzeitig zur Versorgung der 

Burgbewohner landwirtschaftlich nutzbares Gebiet er- 

schlossen werden.

Die Kolonisationstatigkeit der mittelalterlichen Burgher- 

ren wird durch eine vielseitige Uberlieferung belegt. Di- 

rekte schriftliche Zeugnisse liegen in mannigfacher Form 

vor, auf einzelne von ihnen haben wir unten noch einzutre- 

ten. Die Reuthaue, die wir als wichtiges Rodungswerkzeug 

bereits erwahnt haben, ist auf Burgengrabungen wieder- 

holt zum Vorschein gekommen.11 Eine wohl ins 13. Jahr

hundert zu datierende Brandrodung ist auf dem Hofgelan- 

de der Lowenburg BE archaologisch festgestellt worden.12 

Flurnamen wie Schwand, Riiti, Riiteli und dgl. in unmit

telbarer Burgnahe deuten auf die einstige Kolonisations- 

arbeit der Burgherren hin. Vor allem spiegelt sich die 

Griindung von Burgen in neu urbarisiertem Wald- und 

Sumpfgelande in einer ganzen Reihe von Burgnamen wi

der. Schwanden, Schwandegg, Schwandiburg, ferner Riiti, 

Egerdon, Rodenstein und wohl ein erheblicher Teil der 

mit «Rot»- gebildeten Namen (z. B. Rotenburg) nehmen 

direkt auf die Erbauung in Rodungsland Bezug, wahrend 

Namen wie Waldegg, Waldenburg, Tannegg, Moosburg, 

Witwald, Waldhausen, Marschlins oder Tarasp « terra 

aspera) auf die ortlichen Verhaltnisse vor Beginn der Bau- 

tatigkeit anspielen.13 Auch der iiberaus haufige Namens- 

teil «Wild»- (z. B. bei Wildeck, Wildenberg, Wildenstein) 

diirfte auf den «wilden», d. h. nicht urbarisierten Bauplatz 

zuriickzufiihren sein.14

Wie im Verlaufe dieser Ausfuhrungen gezeigt werden soil, 

verfiigte der Burgherr in seinem Rodungsgebiet nicht nur 

iiber die wirtschaftliche Nutzung des Bodens, sondern er 

iibte innerhalb des Novallandes auch herrschaftliche 

Rechm aus, wobei sich der Anspruch auf derartige Befug- 

nisse offenbar aus der Kolonisationstatigkeit ableitete. 

Kolonisationsland bildete somit einen differenzierten 

Komplex aus Grund und Boden, Nutzungsrechten und 

obrigkeitlichen Funktionen, fur den wir die Sammelbe- 

zeichnung Rodungsherrschaft vorschlagen mochten. Eben- 

so statthaft und sinnvoll diirfte es sein, fur Burganlagen, 

die im Zusammenhang mit Kolonisationsarbeiten ent

standen sind und sich auf Novalland erheben, den Begriff 

Rodungsburg zu verwenden, wahrend wir jene adlige 

Oberschicht unterschiedlichen Ranges, die als Tragerin 

der Kolonisationsbewegung auftritt und ihre Machtstel- 

lung durch die ErschlieBung von Neuland gewonnen hat, 

als Rodungsadel umschreiben wollen.
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Abb. 2 Waldenburg BL, Rodungsburg des ausgehenden 12. Jahrhunderts, 

gegriindet von den Grafen von Frohburg. Nach E. Bilchel, um 1750.

Abb. 3 Darstellung im Sachsenspiegel: Unter der Aufsicht eines Grund- 

herrn (links aussen) rodende Bauern. Handschriftenabteilung der Universi- 

tatsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. Germ. 164 fol. 26".
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Konigtum und Adel als Trager der Kolonisation

Unsere weiteren Uberlegungen gehen von der Frage aus, 

wem das unbesiedelte und ungenutzte Land eigentlich ge- 

hbrt habe. Eine eindeutige Antwort auf diese Frage fallt 

nicht leicht, da die an sich nur durftige Quellenlage eine 

Kluft zwischen formalem Rechtsanspruch und tatsachli- 

cher Praxis erkennen laBt. Unbesiedeltes Land war ur- 

spriinglich dem Kbnig vorbehalten, sei es zur extensiven 

Jagdnutzung, sei es zur Kolonisation, beispielsweise mit- 

tels Klostergriindungen oder Okkupation durch bauerli- 

che Gruppen.15 Solange das Konigtum aber keinen Ver- 

such unternahm, ein unerschlossenes Waldgebiet zu nut- 

zen oder sogar zu kolonisieren, bildete dieses de facto ein 

herrenloses Niemandsland, das dem Zugriff desjenigen 

offenstand, der sich als erster an eine ErschlieBung wagte. 

Im mittelalterlichen «Personenverbandsstaat», den man 

sich nicht ohne jegliche Bindung an einen Grund und Bo

den vorstellen kann, horte die tatsachliche staatliche Ge- 

walt - wie auch immer man diese definieren mag - am 

Rand des besiedelten und wirtschaftlich genutzten Landes 

auf.16 Daraus ergab sich auch die Mbglichkeit, den «staat- 

lichen Hoheitsbereich» und damit die politische Macht 

durch die ErschlieBung und Besiedlung von Neuland zu 

erweitern17, eine Mbglichkeit, von der seit dem Fruhmit- 

telalter rege Gebrauch gemacht worden ist, freilich mit 

schubweise wechselnder Intensitat und mit wiederholter 

Verlagerung des geographischen Schwergewichtes.18 

Wenn in der schriftlichen Uberlieferung der merowingi- 

schen und karolingischen Zeit vor allem das Konigtum als 

Trager der Kolonisationsbewegung in Erscheinung tritt, 

darf dennoch die Bedeutung der adligen Oberschicht fur 

den Landesausbau im Frtihmittelalter nicht unterschatzt 

werden, denn die an sich nur sparlichen Nachrichten bele- 

gen schon vor dem 9. Jahrhundert eine recht umfangreiche 

Rodungstatigkeit auf der Ebene eines privaten Unterneh- 

mertums.19

Hinweise aus dem 1. Jahrtausend auf Kolonisationsbestre- 

bungen unter kbniglichem EinfluB sind auch in der 

Schweiz greifbar, obwohl es zu beach ten gilt, daB die dtinn 

besiedelten Gebiete der nachmaligen Eidgenossenschaft 

fur die merowingischen, karolingischen und ottonischen 

Herrscher nur von untergeordneter Bedeutung gewesen 

sind. Die Anstrengungen des frith- und hochmittelalterli- 

chen Kbnigtums konzentrierten sich auf die Sicherung der 

nach Italien fiihrenden Verkehrsrouten, wahrend eine kb- 

nigliche Siedlungspolitik, welche die groBflachige Er

schlieBung von neuem Fiskalland bezweckt hatte, vbllig 

unterblieb, obwohl bis ins 11 .Jahrhundert im Jura und im 

Voralpengebiet noch sehr groBe, zusammenhangende Fla- 

chen ungerodeten Waldes bestanden haben miissen.20 

Diese Uberlegungen treffen allerdings nicht fiir die West- 

schweiz zu, das Kerngebiet des 888 gegriindeten Kbnigrei- 

ches Hochburgund.21 Das von den Welfen abstammende 

hochburgundische Kbnigshaus der Rudolfmger hat im 

10. Jahrhundert wiederholt versucht, durch die Erschlie

Bung von Neuland seine Machtbasis zu erweitern, freilich 

mit geringem Erfolg.22 Unbeantwortet bleibt die Frage 

nach der allfalligen Weiterfiihrung einer kbniglichen Ro

dungstatigkeit nach dem Ubergang Burgunds an das Rb- 

misch-deutsche Reich unter Kaiser Konrad II. um 1033. 

Gewisse Hinweise auf eine nennenswerte Einwirkung des 

salischen Kaiserhauses auf die Siedlungsverhaltnisse in 

Burgund bleiben unsicher, und die Herrschafts- und Be- 

sitzverhaltnisse, wie sie im 12. und 13. Jahrhundert erfaB- 

bar sind, bieten keine Indizien fur eine Erstarkung der 

Krongewalt oder fiir ein Anwachsen des Kbniggutes im 

11. Jahrhundert.23 Somit kann auch unter Berucksichti- 

gung der im Kbnigreich Burgund etwas anders verlaufenen 

Entwicklung fiir das Gebiet der heutigen Schweiz alles in 

allem festgehalten werden, daB die frith- und hochmittel- 

alterliche Kolonisationsbewegung kaum oder in Burgund 

nur sehr beschrankt vom Konigtum getragen wurde.

Damit erhebt sich die Frage, von wem anstelle des desin- 

teressierten oder ohnmachtigen Kbnigtums die nachweis- 

lich sehr umfangreiche Rodungstatigkeit im Jura, im Mit- 

telland und im Alpenraum ausgegangen sei.

Im alemannischen Raum scheinen die Herzbge wenigstens 

zeitweise eine gewisse Rolle als Trager der Kolonisations

bewegung gespielt zu haben. Freilich hat das Herzogtum 

in Alemannien bzw. Schwaben nie dieselbe Bedeutung 

erlangt wie in Bayern oder Sachsen. Es wechselte zu oft die 

Familie, als daB sich aus Herzogswiirde, Amtsgut und Fa- 

milienbesitz eine feste Herrschaft hatte bilden kbnnen24, 

zudem diirften wichtige alemannische Siedlungsgebiete - 

wir denken etwa an das ElsaB oder an den Aareraum - 

iiberhaupt nicht zum Machtbereich der Herzbge gehbrt 

haben.25 Was Paul Klaui aus Giitern hochmittelalterlicher 

Dynasten im Zurichbiet scharfsinnig als urspriingliches 

Herzogsgut identifiziert, braucht nicht unbedingt «herzog- 

liches Amtsgut» gewesen zu sein, sondern kbnnte auch als 

Familienbesitz jener fruhmittelalterlichen Adelssippe an- 

gesprochen werden, die zeitweise die alemannische Her

zogswurde innehatte und in friihkarolingischer Zeit aus 

der Geschichte verschwand.26 Die Kerngebiete dieses von 

Klaui rekonstruierten Herzogsgutes lagen zum Teil auf 

Altsiedelland und kbnnten, vor allem in der Umgebung 

des spatkaiserzeitlichen Kastells Oberwinterthur, auf 

rbmisches Fiskalgut zuriickgehen. Daneben gab es aber 

auch Herzogsgut in ausgesprochenem Kolonisationsge- 

biet, so daB fiir diese hochadlige alemannische Sippe eine, 

wenn auch nicht zwingend vom Herzogsamt abzuleitende, 

jedenfalls aber doch betrachtliche Rodungstatigkeit ange- 

nommen werden darf. Ahnliches gilt fiir die elsassische 

Herzogsfamilie der Etichonen, die im 7. Jahrhundert in 

den Jura vorstieB und mit den bereits anwesenden Siedlern 

und dem Kloster Moutier-Grandval in Konflikt geriet.27 

Weitere Hinweise auf adlige Rodungsherren im Friihmit- 

telalter sind sparlich, aber deutlich. In der Ostschweiz tritt 

uns die sogenannte Beata-Landoalt-Sippe entgegen, die 

um 745 ihren weit zerstreuten Besitz, der einen betrachtli- 

chen Anteil an Rodungsflachen aufwies, an die Kloster
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Sackingen und St. Gallen verauBerte.28 In Ratien scheint 

vor allem das Geschlecht der Victoriden den Landesaus- 

bau gefordert zu haben.29 Wahrend liber die Beteiligung 

und die Fiihrerstellung der adligen Oberschicht beim Ko- 

lonisationswerk des Friihmittelalters und der Karolinger- 

zeit keine Zweifel bestehen, bleibt die Tatigkeit von genos- 

senschaftlich organisierten Freibauern umstritten.30

Friihe Adelsburgen in Rodungsland

Mittelpunkte herrschaftlicher Giiterkomplexe waren bis 

in den Beginn des 10. Jahrhunderts die «Hbfe», auch Fron-, 

Ding- oder Salhbfe u.dgl., lat. «curiae» oder «curtes» ge- 

nannt. Es handelte sich um ausgedehnte Gebaudekomple- 

xe, die nicht nur Behausungen fur die Leute, sondern auch 

alle moglichen Wirtschaftsbauten fur handwerkliche Ge- 

werbe und fur die landwirtschaftliche Versorgung umfaB- 

ten. Landgiiter und Herrschaftsrechte liber Entertanen 

galten als Bestandteile des Hofes.31 Es darf als sicher ange- 

nommen werden, daB im frlihmittelalterlichen und karo- 

lingischen Kolonisationsland von den adligen Rodungs- 

herren solche Hbfe angelegt worden sind.32 Noch immer 

unklar und umstritten ist dagegen die Frage, wann und auf 

welche Weise diese Hofe befestigt und damit zu Burgen 

umgewandelt worden sind, bzw. wie sich die Ablosung der 

Burg vom Hof vollzogen hat.33 Wir kbnnen diesem auBerst 

komplexen und regional wohl auch ganz unterschiedlich 

zu beantwortenden Problem nicht nachgehen, da es liber 

den Rahmen unseres Themas weit hinausginge.

Sicher sind die ersten Adelsburgen in Rodungsland bereits 

im frlihen 10. Jahrhundert entstanden. Schllissige, archao- 

logisch gesicherte Befunde liegen zwar erst vereinzelt vor, 

um so groBeres Gewicht kommt ihnen zu, wenn man be- 

denkt, daB die Gesamtzahl der wissenschaftlich ausgegra- 

benen Schweizer Burgen wenige Dutzend nicht iibersteigt. 

Sicher bis ins 10. Jahrhundert gehen folgende Anlagen zu- 

rlick: Burghalden, Frohburg, Grenchen, Lbwenburg, Vor- 

der-Wartenberg, Zunzgen, Stammheimerberg.34 (Wenig 

Aussagewert fur diese Fragestellung haben die ebenfalls 

ins 10. Jahrhundert zu datierenden Anlagen von Biimpliz 

und Zug, da es sich bei diesen anfanglich nicht um Burgen, 

sondern um Fronhofe gehandelt hat. Ebenfalls auBer Be- 

tracht fallen die beiden alpinen Festen Schiedberg und 

Bellinzona, deren Besiedlung llickenlos bis in die rbmische 

Kaiserzeit zuriickverfolgt werden kann und deren Ge- 

schichte somit keine Beitrage zum Problem des Burgen- 

baues auf Rodungsland liefert.35)

Der Burgcharakter der betreffenden Objekte ergibt sich 

mehrheitlich bereits aus der Topographic des Baugelan- 

des; denn mit Ausnahme der etwas aus der Reihe fallen- 

den Anlage von Zunzgen liegen die erwahnten Bauwerke 

alle auf felsigen oder steil abfallenden, schwer und unbe- 

quem zuganglichen Anhbhen, was sich nur aus dem Ver- 

teidigungswillen ihrer Erbauer heraus erklaren laBt. 

Klinstliche Annaherungshindernisse wie Walle und Gra

ben sowie trocken und mbrtelverbunden aufgefiihrte Um- 

fassungsmauern, zum Teil mit Tlirmen bewehrt, erschwer- 

ten einen feindlichen Angriff. Im Innern der Anlagen 

scheint es indessen bloB einfache, ebenerdige Holzhauser 

gegeben zu haben. Zunzgen verkbrpert den im Ausland 

bereits gut erforschten frlihen Burgentyp der Motte, der 

Burg mit einem kiinstlich aufgeschlitteten Hligel im Mit- 

telpunkt.36 Wie die Befunde auf Grenchen und Frohburg 

gezeigt haben, wurde die vorwiegend auf Holz und Erde 

ausgerichtete Burgenbauweise seit der Mitte des 11. Jahr

hunderts allmahlich durch verschiedene Steinbauformen 

abgelost. Daraus darf gefolgert werden, ein erheblicher 

Teil der im Jura und im Mittelland bekannten, zahlreichen 

«Erdburgen», auf denen nicht die geringsten Spuren von 

Mortel oder Mauerwerk zu erkennen sind, die aber unver- 

kennbar kiinstlich angelegte Graben, Walle und Motten- 

hiigel aufweisen, sei bereits im 10. Jahrhundert entstan

den, wobei wir freilich einraumen wollen, daB die Mehr- 

zahl dieser Objekte doch wohl erst ins 11. oder vielleicht 

sogar noch ins friihe 12. Jahrhundert gehort.37 Wie unten 

zu zeigen sein wird, wiirden gewisse, archaologisch vorerst 

nicht abgesicherte Datierungen einzelner Burgen ins 

10. Jahrhundert gut ins Bild der schriftlichen Uberliefe- 

rung passen. Historische Nachrichten gestatten es uns, bei 

einigen der obengenannten, archaologisch erfaBten Bur

gen die urspriinglichen Besitz- und Herrschaftsverhaltnis- 

se zu erkennen.

Wahrend die historischen Begleitumstande bei der Entste- 

hung der Holz-Erdburg Stammheimerberg ZH und der 

frlihen Steinburg Burghalden BL noch undurchsichtig 

sind, stehen fur die Anlagen von Grenchen SO, Lowen- 

burg BE, Frohburg SO und Odenburg BL die Griinderfa- 

milien fest. Die Festen Grenchen und Lbwenburg sind von 

Geschlechtern aus der Schicht der sogenannten «Edelfrei- 

en», lat. «nobiles», gegriindet worden, die Frohburg und 

die Odenburg dagegen von Sippen, die schon bei ihrem 

Eintritt in die Geschichte den Grafentitel flihrten.

Die Grafen von Frohburg38, in den schriftlichen Quellen 

um die Mitte des 11. Jahrhunderts erstmals faBbar, stellen 

eine Nebenlinie der um 1000 im Hauptstamm mit Bero 

ausgestorbenen alteren Aargaugrafen dar. Von der Froh

burg aus wurde das noch weitgehend unerschlossene 

Waldland im Raume der Hauensteinpasse kolonisiert, wo- 

durch ein ausgedehntes frohburgisches Eigengut als Kern- 

besitz des Grafenhauses entstand. Ahnliche Verhaltnisse 

liegen auf der Odenburg bei Wenslingen vor, die von den 

im Fricktal beheimateten Grafen von Homberg errichtet 

worden ist.39 Die Burg Grenchen bildete den einen 

Stammsitz einer ursprunglich im Altsiedelland der Aare- 

senke zwischen JuraslidfuB und Bucheggberg beheimate

ten Familie. Der andere, wahrscheinlich altere Sitz, nach- 

mals StraBberg genannt, lag bei Buren an der Aare und 

diirfte aus einem urspriinglichen Herrenhof hervorgegan- 

gen sein. Im Waldgebiet um die Burg Grenchen herum 

entstand sukzessive ein betrachtlicher landwirtschaftlicher 

Nutzungsbereich, der von den Fluren der fruhmittelalter-
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lichen Dorfer Grenchen und Bettlach am JurasiidfuB bis 

auf die Kamme des Juras hinaufreichte 40 Wahrend die 

Rodungszone um die Burg Grenchen unmittelbar an die 

Flache des Altsiedellandes angrenzte und somit eine direk- 

te Erweiterung des Nutzungs- und Herrschaftsbereiches 

der edelfreien Herren von Grenchen darstellte, ist die Lo- 

wenburg in vblliger geographischer Loslbsung vom ur- 

spriinglichen Giiterkomplex der Griinderfamilie entstan- 

den. Die edelfreie Sippe, von der sich ein Zweig nachmals 

nach der Lbwenburg nannte, war im Altsiedelland des 

mittleren Sundgaues, vor allem im Raume von Altkirch, 

begiitert. Als mutmaBlicher fruhester Sitz des Geschlech- 

tes hat der Dinghof von Henflingen zu gelten. Das Ro- 

dungsgebiet um die Lbwenburg, gelegen im hinteren Ltit- 

zeltal, war demnach in der Luftlinie gegen zwanzig Kilo

meter vom urspriinglichen Giiterkomplex entfernt. Der 

Ortsname «Ober-Luemswiller», der einem abgegangenen 

Dbrfchen im Liitzeltal innerhalb der Herrschaft Lbwen

burg anhaftet, laBt erkennen, daB sich die adligen Ro- 

dungsherren fur ihre Kolonisationstatigkeit bauerlicher 

Untertanen aus dem Sundgau bedienten 41

Grafen und Edelfreie als Rodungsherren

In den vier archaologisch und historisch erfaBbaren Bei- 

spielen Frohburg, Odenburg, Grenchen und Lbwenburg 

treten uns im 10. Jahrhundert, d.h. im Zeitraum, da der 

Bau von Adelsburgen bei uns einsetzt, als Trager der Kolo- 

nisationsbewegung zwei Schichten adligen Ranges entge- 

gen, die Grafen (comites) und die Edelfreien (nobiles). 

Sauber trennen lassen sich diese nicht immer. Die Grenzen 

verliefen offenbar flieBend, und gegenseitige Versch  wage

rungen weisen auf die enge Verflechtung der beiden 

Schichten hin. Jedenfalls begannen im 11. und 12. Jahr

hundert verschiedene Herren, deren Vater und Vorfahren 

sich noch als «nobiles» bezeichnet hatten, den Grafentitel 

zu fiihren, ohne daB der Ursprung bzw. die Rechts- 

grundlage fur die Standeserhbhung klar erkennbar 

ware.42. Die grbBtenteils wohl bloB usurpierten Gra

fentitel der «nobiles» erwiesen sich iibrigens nicht selten 

als wenig dauerhaft.43

Rodungstatigkeit, verbunden mit dem Bau von Burgen, 

der Griindung von Klbstern und der Ansiedlung bauerli

cher und gewerblicher Untertanen sowie mit der Bildung 

von Herrschaften, laBt sich bei zahlreichen Geschlechtern 

edelfreien und graflichen Ranges nachweisen oder wenig- 

stens vermuten. Mangels archaologischer Forschungen 

kbnnen wir uns freilich bloB aus schriftlichen Quellen in- 

formieren, und diese reichen nur ausnahmsweise in das 11. 

oder gar 10. Jahrhundert zuruck. Immerhin spiegeln sich 

in den Besitzverhaltnissen des besser belegten 12. und 

13. Jahrhunderts manche Zustande aus alterer Zeit, so daB 

Riickschlusse auf Vorgange des 10. und 11. Jahrhunderts 

mbglich werden. Ein aus «nobiles» und «comites» beste- 

hender Kolonisationsadel ist in alien drei Zonen der 

Schweiz nachweisbar, im Jura, im Mittelland und in den 

Alpen, freilich mit unterschiedlicher regionaler Dichte. In 

den gebirgigen Gegenden des Jura und des Alpenraumes 

beteiligten sich sowohl ansassige Geschlechter als auch 

auswartige Herren am Landesausbau. In den Jura drangen 

Familien aus dem ElsaB und aus dem Mittelland vor, und 

in den Alpentalern setzten sich Geschlechter aus dem Un- 

terland fest. Soweit ersichtlich, begleitete diesen Kolonisa- 

tionsvorgang seit dem 10. Jahrhundert neben der Bildung 

von Herrschaften ein reger Burgenbau. Diese frtihen Anla- 

gendes 10. und 11. Jahrhunderts sind freilich zu einem gro- 

Ben Teil nachtraglich wieder preisgegeben und in ihrer 

Aufgabe als Herrschaftszentren durch Neugriindungen 

des 12. und 13. Jahrhunderts abgelbst worden. Ganze 

Gruppen friiher Holz- und Erdburgen, die man im 12. und 

13. Jahrhundert zugunsten modern erer Steinburgen preis

gegeben hat, welche man in der naheren oder weiteren 

Umgebung errichtete, flnden sich etwa im Emmental, im 

mittleren Aareraum, namentlich um den Bucheggberg 

herum, sowie im Waadtland.

Verschiedene Geschlechter und Herrschaften lassen sich 

im 11. und frtihen 12. Jahrhundert etwas deutlicherfassen. 

Ihre Anfarige mogen noch ins 10. Jahrhundert zuriickrei- 

chen. Neben kleineren Familien, zu denen das erwahnte 

Haus Lowenberg zahlte, waren es vor allem die Grafen 

von Saugern, die vom ElsaB her in den Jura vordrangen 

und hier eine umfangreiche Kolonisationstatigkeit entfal- 

teten 44 Das Delsberger Becken, wo sie ihre Stammburg 

errichteten, bildete den Kern ihres Giiterkomplexes. Noch 

vor dem frtihen 12. Jahrhundert dehnten sie ihren Besitz 

bis ins Birseck aus, wo sie die Burgen Pfeffingen und 

Dorneck griindeten, und auf nicht ganz klare Weise ver- 

mochten sie ihre Macht ins Berner Seeland vorzuschieben, 

wo sie um 1131 das Kloster Frienisberg griindeten.45 Er- 

folgreiche Unternehmungen erschlossen die Waldgebiete 

des Juras von Siiden her. Die Griindung der Rodungsherr- 

schaft Frohburg vom Aargau aus haben wir bereits er- 

wahnt. Eine machtige, urspriinglich um Vinelz am Bieler- 

see begtiterte Familie edelfreien Standes, die auf der Erd- 

burg Fenis hauste, brachte um 1100 altes burgundisches 

Konigsgut am Nordufer des Neuenburgersees in ihre Ge- 

walt. Von einer an der Stelle eines alteren Kbnigshofes er

richteten neuen Burg (novum castrum = Neuenburg), die 

zum namengebenden Stammsitz des Geschlechtes werden 

sollte, wurde die Kolonisation der Jurataler bis in die Ge- 

gend um Le Locle in Angriff genommen.46 Andere Zweige 

des Geschlechtes machten sich an die Urbarisierung des 

Sumpfgelandes zwischen Bielersee und Aare. Hier ent

stand als Herrschaftsmittelpunkt die Feste N idau, nach der 

sich ein weiterer Zweig des Geschlechtes nannte.47 Eben- 

falls in den Jura stieBen die in mehrere Zweige geteilten 

Herren von Grandson vor 48 Vom mittleren Aareraum her 

schoben sich noch im 11. Jahrhundert die freiherrlichen 

Geschlechter von Balm und von Bechburg in den Jura hin- 

ein und legten inmitten neugerodeten Landes ihre Stamm- 

festen Balm und Alt-Bechburg an 49
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Auch im schweizerischen Mittelland, das bis ins 12. Jahr- 

hundert hinein uber weite Strecken hinweg noch diinn bis 

gar nicht bewohntes Waldland darstellte, spielte sich im 

10. und 11. Jahrhundert eine umfangreiche hochadlige 

Kolonisationstatigkeit ab. Im Waldgebiet sildlich von So

lothurn errichteten die Grafen von Buchegg eine selbstan- 

dige Herrschaft. Ihr urspriinglicher Sitz war vermutlich 

das imposante Erdwerk der sog. «Teufelsburg» bei Rtiti.50 

In der Westschweiz schuf der Zerfall der burgundischen 

Konigsmacht unter Rudolf III. dem Faulen (993-1032) 

besonders giinstige Voraussetzungen fur die Bildung selb- 

standiger Adelsherrschaften, indem sich Geschlechter 

graflichen und edelfreien Standes Kbnigsgut aneigneten, 

von dem aus sie eine wirkungsvolle Kolonisationstatigkeit 

entfalteten. Die Herrschaften Aubonne und Glane sowie 

der Giiterkomplex der Grafen von Genf diirften damals 

entstanden sein.51 Auch das spater so bedeutende Haus 

Savoyen wird seinen Grundstein zum nachmaligen Auf- 

stieg durch die Ubernahme burgundischen Kbnigsgutes 

und die Kolonisierung unbesiedelten Waldlandes vom 

ersten Stammsitz Chillon aus gelegt haben.52 Wenig wis- 

sen wir liber die Gtiter des Hauses Rheinfelden, die im 

Waadtland und im Oberaargau lagen und jedenfalls zu 

einem groBen Teil aus Kolonisationsland bestanden.53 Im 

Aargau setzten die Grafen von Lenzburg, die Rechtsnach- 

folger der alten Bero-Sippe, die Kolonisationstatigkeit ih-

Abb. 4 Valangin NE, Griindung des Hauses Neuenburg in Kolonisations- 

gebiet.

Abb. 5 Alt-Bechburg SO, Stammsitzderim 11. Jahrhundert ausdem Ober

aargau in den Jura eingewanderten Freiherren von Bechburg.
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Abb. 6 Habsburg AG. Im 11. Jahrhundert als Herrschaftszentrum in aus- 

gedehnter Rodungszone errichtet.

rer Vorganger fort.54 Sie wurden allerdings bald einmal 

von den Habsburgern konkurrenziert. Dieses Geschlecht 

war ursprunglich im ElsaB begiitert, hatte dann im 

10. Jahrhundert wegen seiner Verwicklung in einen Auf- 

stand gegen Kaiser Otto I. seine dortige Machtstellung ein- 

gebubt und war in den Aargau ausgewichen, wo sich Lan- 

zelin, der Sohn des enteigneten Guntram, im zerfallenen 

Romerkastell Altenburg bei Brugg einrichten sollte. Von 

hier begann die Familie, durch eine gezielte Rodungspoli- 

tik einen neuen Herrschaftsbereich aufzubauen. Als des- 

sen Mittelpunkt entstand nach 1020 unter Graf Ratbot die 

Feste Habsburg, die dem Geschlecht kurz darauf den Na- 

men gab.55 Neben den groBen Familien behaupteten sich 

auch kleinere edelfreie Geschlechter. Bei Melchnau baute 

die Sippe der Freien von Langenstein-Grunenberg eine 

selbstandige Herrschaft auf56, am unteren Ende des Hall- 

wilersees begriindeten die Freien von Hallwil eine kleine 

Allodialherrschaft auf Novalland, die sie von ihrem ur- 

spriinglich hblzernen Stammsitz aus verwalteten. Im aus- 

gehenden 12. Jahrhundert entstand an dessen Stelle die 

ausgedehnte Wasserburg Hallwil.57 Sudlich des Ziirich- 

sees legten die Freien von Sellenbiiren eine ausgedehnte 

Rodungsherrschaft an, wahrend im unteren Aareraum die 

Freien von Tegerfelden schon um die Mitte des ll.Jahr- 

hunderts uber umfangreiche Rodungsgiiter verfiigten. 

Zwischen Zurich- und Bodensee tritt uns gleich eine ganze 

Gruppe von frtihen Kolonistengeschlechtern entgegen. 

Deren urspriinglicher Besitz lag auf Altsiedelland, das zum 

friihmittelalterlichen schwabisch-alamannischen Her- 

zogsgut gehort hatte. Von diesem aus war spatestens seit 

dem 11. Jahrhundert eine systematische Rodungstatigkeit 

betrieben worden. So diirfte etwa die Kyburg, die am Ran- 

de einer noch heute deutlich erkennbaren Rodungsinsel 

liegt, von einer hochadligen Sippe gegriindet worden sein, 

deren urspriinglicher Sitz im Raume des Kastellbezirkes 

von Oberwinterthur lag und wohl aus einem Fronhof be- 

stand. Zur selben Gruppe sind die Hauser Regensberg, 

Uster-Rapperswil und Wiilflingen zu zahlen.58 Ein bedeu- 

tendes Kolonistengeschlecht bildeten im Thurgau die 

Edelfreien von Marstetten-Klingen. Die Anfange deren 

Herrschaft auf Rodungsland reichen mindestens bis ins 

11. Jahrhundert zuriick.59 Kleinere Familien edelfreien 

Standes, faBbar erst im Spatstadium ihres Niederganges, 

die sich zwischen dem 10. und dem 12. Jahrhundert eine 

kleine Allodialherrschaft auf Rodungsgelande aufzubau

en vermochten, scheint es in der Ostschweiz in groBer Zahl 

gegeben zu haben.60

So wie verschiedene Geschlechter edelfreien oder grafli- 

chen Standes vom Mittelland aus im 10. und 11. Jahrhun

dert in den Jura vorstieBen, um in diesem Waldgebirge 

durch Kolonisation Herrschaften aufzurichten, so laBt sich 

auch schon frith eine nach Siiden, in den Alpen- und Vor- 

alpenraum, gerichtete kolonisatorische Expansion nach-
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Abb. 7 Greyerz FR. Mittelpunkt der Rodungsherrschaft Greyerz im Frei- 

burger Oberland.

weisen. Aus dem mittleren Saaneraum schoben sich noch 

im 11. Jahrhundert die Grafen von Ogoz in den hintersten 

und obersten Talabschnitt vor und begriindeten dort die 

Herrschaft Greyerz. Der Name wird mit der Bezeichnung 

«gruyer» (Forster) in Verbindung gebracht, was direkt auf 

die Rodungstatigkeit hinweist.61 Wahrscheinlich noch vor 

1150 verlegten die Freien von Oppligen im Seeland ihren 

Stammsitz in die Waldgebiete am Brienzersee, wo sie auf 

gerodetem Allodialgut die Herrschaft Ringgenberg be- 

griindeten.62

Eine friihe Einwanderung edelfreier Sippen aus dem mitt

leren Aareraum in die im 10. Jahrhundert noch weitge- 

hend unbesiedelten Waldgebiete des Emmentals fuhrte 

zur Bildung mehrerer allodialer Kleinherrschaften in Ro- 

dungsland und zum Bau zahlreicher Erd- und Holzburgen. 

Von diesem friihen Kolonisationsadel sollten die im 12. 

und 13.Jahrhundert schriftlich faBbaren Freiherrenge- 

schlechter von Liitzelfluh-Brandis, von Signau, von Trach- 

selwald und von Sumiswald abstammen.63 Das Entlebuch 

diirfte noch im 11. Jahrhundert durch die Freiherren von 

Wolhusen kolonisiert worden sein.64

In Unterwalden scheint eine hochadlige Kolonisationsta- 

tigkeit bereits im 10. Jahrhundert eingesetzt zu haben, wie 

der friihe Grundbesitz der Hauser Lenzburg und Froh

burg zeigt.65 Intensiviert wurde der Landesausbau im 11. 

und friihen 12. Jahrhundert durch die am Albis beheima- 

teten Freiherren von Sellenbiiren.66 Eine lenzburgische 

Rodungsbewegung erfaBte im 11. Jahrhundert die Zuger- 

seegegend und den Kessel von Schwyz. Hier entstanden 

als neue Herrschaftszentren der befestigte Hof von Zug 

und der nicht naher faBbare Herrenhof zu Arth.67 Vom 

oberen Ziirichseeraum her stieBen die edelfreien Herren 

von Uster-Rapperswil rodend in die Voralpenzone des 

oberen Sihltales vor, wo sie sich noch im 11. Jahrhundert 

die Vogtei uber das Kloster Einsiedeln sicherten.68 

SchlieBlich sind noch die Grafen von Bregenz zu erwah- 

nen, die von ihrem alten Udalrichinger Hausgut am Bo

densee aus im St. Galler Rheintal kolonisierten und ihren 

Herrschaftsbereich bis weit ins Innere des ratischen Alpen- 

raumes hinein ausdehnten.69 Unklarheit herrscht liber den 

Ursprung der Besitzanspriiche des siiddeutschen Ge- 

schlechtes von Gamertingen auf Giiter und Rechte im 

Oberengadin. Die Moglichkeit, daB auch hier eine hoch

adlige Kolonisationstatigkeit zugrunde liegt, darf nicht 

auBer acht gelassen werden.70

Eine bedeutende Rodungstatigkeit entfaltete im Alpen- 

raum indessen auch der einheimische Hochadel, der bei 

Beginn der kolonisatorischen Expansion im 10. Jahrhun

dert bereits im Lande seBhaft war und wohl auf die hetero

gen zusammengesetzte grundbesitzende Oberschicht des 

Friihmittelalters und der Spatantike zuriickzufuhren sein 

diirfte.71
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Abb. 8 Belfort GR. Stammsitz der Freiherren von Vaz.
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Wenig Spuren eines Kolonisationsadels aus dem friihen 

Hochmittelalter haben sich in den siidlichen Alpentalern 

erhalten. Im Bleniotal scheint im 11. Jahrhundert unter der 

Fiihrung des Hauses Torre gerodet worden zu sein72, und 

am Landesausbau in den nordlichen Seitentalern des Lo- 

carnese konnte sich der Sippenverband der Capitanei von 

Locarno beteiligt haben.73 Einen zahlreichen und starken 

Rodungsadel edelfreien Standes hat es dagegen in Ratien 

gegeben. Im Vorderrheintal setzte die Kolonisationstatig- 

keit der Hauser Sagens-Wildenberg, Rhaziins und Bel

mont spatestens im 11. Jahrhundert ein74, im Waldgebiet 

zwischen Tiefencastel und der Lenzerheide diirften die 

Freiherren von Vaz den Grundstein fur ihre spatere Herr- 

schaft noch vor 1100 gelegt haben75, und im Unterengadin 

Hinter der groBen, hier keineswegs vollstandig aufgezahl- 

ten Schar weltlicher Dynasten graflichen und edelfreien 

Standes treten in der Zeit vor ungefahr 1150 die geistlichen 

Herrschaften als Trager einer selbstandigen Kolonisa- 

tionsbewegung deutlich zuriick. Durch den Abt von 

St. Gallen wurde schon vor der Jahrtausendwende die Ro- 

dung und Besiedlung des Appenzellerlandes in Angriff 

genommen79, das Kloster Disentis betrieb bereits im 

11. Jahrhundert eine eigene Kolonisationstatigkeit im Ur- 

serental und auf der Lukmanierroute80; die Bischofe von

TARASP GR

Abb. 9 Kartenskizze der Rodungsherrschaft Tarasp GR im Unterengadin. 

Die ausseren Grenzen der Rodungszonen entsprachen bis um 

Umfang der Herrschaft Tarasp.

entstand um die Mitte des 11. Jahrhunderts bei Schuls in 

waldiger Einbde, in einer «terra aspera*, die Herrschaft 

Tarasp als Griindung einer edelfreien Familie aus dem 

Vintschgau.76

Spatestens um 1100 begrtindete das Haus Toggenburg im 

mittleren Thurtal eine ausbaufahige Rodungsherrschaft.77 

Im Berner Oberland scheinen zur friihesten Schicht des 

einheimischen edelfreien Kolonisationsadels die Hauser 

Kien im Frutigtal und Erlenbach-WeiBenburg im Sim- 

mental gehort zu haben.78
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Sitten werden sich noch vor 1100 an die Kolonisierung der 

siidlichen Walliser Seitentaler gemacht haben, wahrend 

die ErschlieBung des Goms durch deutschsprachige Sied- 

ler noch in spatkarolingischer  Zeit ohne Zutun des Sittener 

Bischofs erfolgt sein diirfte.81 Weitere Hinweise auf eine 

bedeutendere Kolonisationstatigkeit geistlicher Machtha- 

ber sind fur die Zeit vor 1150 in der Schweiz nicht belegt, 

denn die Tatigkeit der bekannten kleineren Rodungsklo- 

ster wird von den weltlichen Schirmherren gelenkt worden 

sein.

Abgesehen von wenigen geistlichen Institutionen wurde 

also im Raume der Schweiz die hochmittelalterliche Kolo- 

nisationsbewegung vom Hochadel, von Grafen und Frei- 

herren, getragen. Ergebnis dieser Tatigkeit war bis um 

1150 nicht allein die Erweiterung des Lebensraumes fur 

eine in stetigerZunahme begriffene Bevblkerung, sondern 

auch die Bildung neuer Adelsherrschaften unterschiedli- 

cher GroBe. Die alte karolingische Grafschaftsverfassung, 

soweit sie sich in der heutigen Schweiz iiberhaupt je durch- 

zusetzen vermocht hatte82, ist durch diesen kombinierten 

ProzeB von Herrschaftsbildung und Kolonisation ausge- 

hohlt und aufgehoben worden. «Landgrafschaften», d.h. 

Hochgerichtsbezirke, wie wir sie im Spatmittelalter fassen 

kbnnen, sind jedenfalls nicht als direkte Weiterentwick- 

lungen karolingischer Amtsgrafschaften zu verstehen, son

dern als allmahlich gewachsene Neuschopfungen auf der 

Grundlage hochmittelalterlicher Adelsherrschaften, in de- 

nen allfalligen Resten gaugraflicher Befugnisse die gering- 

ste Bedeutung zukam.83

Fur die Herrschaftsbildung des graflichen und edelfreien 

Hochadels auf Rodungsland zeichnen sich zwischen dem 

10. und dem friihen 12. Jahrhundert, wenn wir die Faile 

der mehr oder minder gut erfaBbaren Einzelvorgange zu 

iiberblicken versuchen, in der Hauptsache drei charakteri- 

stische Prinzipien ab:

Wichtigstes Merkmal beim ersten Prinzip war, daB die Ro- 

dungsherren von einer Basis im Altsiedelland aus durch 

Klostergriindungen und die Entsendung bauerlicher Un- 

tertanen Waldgebiete erschlossen und ihrem Herrschafts- 

bereich angliederten, selbst aber auf ihren angestammten 

Wohnsitzen, auf Burgen im Bereiche alter Siedlungen, auf 

ehemaligen Kbnigshbfen oder auf okkupierten Fluchtbur- 

gen, verblieben. Nach diesem Prinzip haben vor allem die 

Machtigsten des Landes kolonisiert, wie am Beispiel der 

Hauser Lenzburg, Bregenz und wahrscheinlich auch 

Rheinfelden ersichtlich ist. In der Grtindung des Klosters 

Engelberg durch die Freien von Sellenbiiren ist der namli- 

che Vorgang zu erkennen.

Das zweite, wesentlich haufigere Prinzip bestand darin, 

daB die jeweiligen Rodungsherren in grbBerer oder kleine- 

rer Entfernung von ihrem urspriinglichen Familiengut 

Kolonisationsland erschlossen und durch die Verlegung 

ihres Wohnsitzes auf eine neu errichtete Burg inmitten die

ser Rodungsherrschaft eine Schwerpunktverschiebung in- 

nerhalb ihrer Familienguter bewirkten. Vor allem kleinere 

und mittlere Dynasten haben nach diesem Schema gehan- 

delt. Als Beispiele seien die Grafen von Ogoz-Greyerz, die 

Edelfreien von Lbwenberg, die Grafen von Frohburg und 

die Freien von Ringgenberg genannt.

Als dritte prinzipielle Mbglichkeit ist die lokale oder regio

nale Kolonisation zu nennen, bei der ein einheimisches 

Geschlecht durch Rodung innerhalb der naheren Umge- 

bung eine Herrschaft aufrichtete. Dies traf fur die edelfrei

en Familien im Emmental, fur die Freien von Erlenbach- 

WeiBenburg, fur die Freien von Langenstein-Griinenberg 

und fur die Freien von Hallwil zu.

Mischformen zwischen den drei Prinzipien waren nicht 

selten, wie am Beispiel der Edelfreien von Fenis ersichtlich 

ist, die zuerst in ihrer engeren Heimat bei Vinelz koloni- 

sierten und sich dort im Walde eine erste Burg bauten, 

dann auf nicht ganz klare Weise den alten Kbnigshof am 

Neuenburgersee besetzten, diesen neu befestigten und von 

diesem neuen Wohnsitz aus die Jurataler kolonisierten. 

Auch die Herrschaftsbildung der Habsburger im Aargau 

vollzog sich nach alien drei Grundprinzipien.

Das im Verlaufe der hochmittelalterlichen Kolonisations

tatigkeit erschlossene Land wurde auf unterschiedliche 

Weise bewirtschaftet: ein Teil wurde von der Burg oder 

dem unmittelbar zur Burg gehbrigen Wirtschaftshof aus 

genutzt und diente eher der Viehzucht, der andere Teil - er 

konnte im Umfang sehr variieren und bald nur wenige 

Einzelhbfe, bald mehrere Dbrfer oder ganze Taler umfas- 

sen - wurde durch bauerliche Untertanen bebaut, die ent- 

weder direkt dem Rodungsherrn unterstellt waren oder 

aber als Gotteshausleute einem Kloster angehbrten, uber 

das der Rodungsherr mittels Vogtei und Besetzung der 

geistlichen Leitung mit Familienangehbrigen eine wirksa- 

me Kontrolle austibte.84

In der ersten Halfte des 12. Jahrhunderts war auf schweize- 

rischem Gebiet der kombinierte Vorgang Kolonisation 

und Herrschaftsbildung keineswegs abgeschlossen. GroBe 

Flachen kaum oder gar nicht besiedelten Waldlandes von 

der GroBe eines mittleren Schweizer Kantons gab es zwar 

nicht mehr. Zwischen die zahlreichen Rodungszonen scho- 

ben sich aber noch immer weite, wenn auch stark ausge- 

zackte Wald- und Odlandpartien, die einer weiteren Ro

dung harrten. Die grbBten zusammenhangenden Flachen 

unbebauten und unbesiedelten Landes lagen in einzelnen 

Alpentalern vor allem Ratiens, wo spater die Walser Ein- 

zug halten sollten, ferner in den hbheren Lagen des Juras 

und des Napfgebietes. Uber die Besiedlungsdichte ver- 

schiedener Gebiete sind wir fiir die Zeit um 1150 vorlaufig 

nicht informiert. Es fehlen beispielsweise nahere Angaben 

tiber das Glarner Hinterland, uber die Seitentaler des 

St. Galler Oberlandes, liber gewisse Teile des Tessins sowie 

des Berner Oberlandes.

Mbglichkeiten, allein durch groBflachige Rodungen und 

planmaBige Besiedlung weiter Leerraume bedeutende 

geographisch zusammenhangende Herrschaftsbereiche zu 

begriinden, gab es in der Schweiz seit der 1. Halfte des 

12. Jahrhunderts nicht mehr. In alien Landesteilen hatten 

sich schon zu viele unabhangige Allodialherrschaften, sei
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es auf Rodungsland, sei es auf Altsiedelgebiet oder auf 

ehemaligem Konigs- und Herzogsgut, gebildet, als daB 

eine auf Rodung fuBende Territorialpolitik groBeren Aus- 

maBes noch denkbar gewesen ware. Wer eine Adelsherr- 

schaft von iiberregionalen Dimensionen begrunden 

wollte, muBte sich zwangslaufig mit den bereits bestehen- 

den Herrschaften der Grafen und Freiherren auseinan- 

dersetzen. Dies gilt in besonderem MaBe fur die Herzoge 

von Zahringen im Bereiche des Rektorates Burgund. Was 

sie hier seit der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert inne- 

hatten, waren, abgesehen von Herrschaftsanspriichen, die 

es erst noch durchzusetzen gait, heterogen zusammenge- 

setzte und bunt zusammengestuckelte Giiter und Rechte, 

deren Kern das seit dem Ende des selbstandigen Kb- 

nigreiches Burgund stark geschrumpfte Konigsgut dar- 

stellte.85

Im Unterschied zum Schwarzwald, wo die Zahringer eine 

groBflachige Kolonisation und Territorialbildung zu be- 

treiben vermochten, muBten sie sich im Rektorat Burgund 

und spater auch im Gebiet der Reichsvogtei Zurich auf 

unregelmaBig zerstreute Einzelgiiter absttitzen. Durch 

kleinraumige Kolonisation versuchten sie diese zu erwei- 

tern, wie am Beispiel der auf altem Konigsgut erfolgten 

Griindung der Stadte Murten und Bern ersichtlich ist.86 

Um eine Landesherrschaft uber ein groBeres geschlosse- 

nes Territorium aufrichten zu kbnnen, muBten sie aber den 

zahlreichen, auf eigenem Kolonisationsgut sitzenden Allo- 

dialadel graflichen und edelfreien Standes unterwerfen.87 

Auf dieses Problem ist spater noch zuriickzukommen.

Intensivierung der Kolonisationstatigkeit 

im 12. und 13. Jahrhundert

Das 12. und 13. Jahrhundert brachten eine zunehmende 

Beschleunigung und Intensivierung der adligen Kolonisa

tionstatigkeit. Die alten und erfolgreichen Familien erwei- 

terten und vertieften ihre bisherigen Rodungsunterneh- 

mungen, wobei nicht nur die ErschlieBung des an den bis

herigen Besitz angrenzenden Waldlandes angestrebt wur- 

de, sondern auch die Bildung neuer, oft weit abgelegener 

Rodungszentren, die sich dann zu Kristallisationspunkten 

eigener Herrschaftskomplexe entwickeln konnten. Neben 

die bisherigen Mittel der Kolonisation, Klostergriindung, 

Burgenbau und Ansiedlung bauerlicher Gruppen, trat seit 

der Mitte des 12. Jahrhunderts immer mehr die Stadtgriin- 

dung.88 Hier gilt es, zwei grundsatzlich verschiedenartige 

Typen der Stadtgriindung zu unterscheiden, und zwar hat 

man von der Uberlegung auszugehen, daB eine Stadt, um 

uberhaupt lebensfahig zu sein, eines ihrer GroBe, ihrem 

wirtschaftlichen Potential und ihrer gewerblichen Struk- 

tur angemessenen Wirtschaftsraumes bedurfte. Beim 

einen Typ der Stadtgriindung, offensichtlich dem wesent- 

lich haufigeren, war dieser Wirtschaftsraum bereits schon 

vorgezeichnet, wenn nicht sogar voll ausgebildet.89 Beim 

zweiten Typ wurde nicht bloB eine stadtische Siedlung ge- 

grtindet, sondern auch der erforderliche Wirtschaftsraum 

neu erschlossen. Die verhaltnismaBig wenigen Beispiele 

des zweiten Typs entstammen allesamt der Kategorie der 

kleinen «Zwergstadtchen» mit einem nur geringen wirt

schaftlichen Umschwung. Wenn man die «Burgstadt- 

chen» ausklammert, die als stadtische Gebilde aus der 

landwirtschaftlichen und gewerblichen Vorburgsiedlung 

einer Adelsfeste herausgewachsen sind90, bleiben noch 

Belege in Dimensionen der Stadtchen Waldenburg, Lan- 

deron, Wangen an der Aare, Altreu oder Fridau iibrig.91 

Nicht auBer acht durfen in diesem Zusammenhang die 

projektierten Stadtgriindungen gelassen werden, die nicht 

iiber die Entwicklungsphase des Beringbaues hinaus 

gediehen sind und mangels Zuziigern wieder fallengelas- 

sen werden muBten.92 Im Zusammenhang mit der zuneh- 

menden Griindung von Stadten im 12. und 13. Jahrhun

dert diirfte die fortschreitende Kolonisation auBer durch 

die landwirtschaftliche ErschlieBung immer mehr durch 

die Ausbildung eines Verkehrsnetzes zu Wasser und zu 

Lande gepragt worden sein.93

Die fortschreitende Rodungstatigkeit des Adels im 12. und 

13. Jahrhundert wurde von einer auffallenden Zunahme 

des Burgenbaues begleitet. Viel haufiger als friiher ent- 

standen nun Burgen in Rodungsland selber, von denen aus 

eine Herrschaft iiber das neu erschlossene Land ausgetibt 

wurde. Diese Burgen des 12. und 13. Jahrhunderts unter- 

schieden sich von den alteren Anlagen des 10. und 11. Jahr

hunderts durch ihre zunehmend imposanteren Mauer- 

massen, die an die Stelle des alteren Erd- und Holzwerkes 

getreten waren. Von der Mitte des 12. Jahrhunderts an 

setzte sich ein reprasentativer Baustil durch, der durch sei

ne hochragenden Tiirme, seine machtigen Ringmauern 

und Torbauten und seine geraumigen Wohntrakte weithin 

sichtbare Akzente in die Landschaft setzte.94

In den einsamen Talern des Neuenburger Juras errichtete 

das Grafenhaus Neuenburg die Festen Metiers und Va- 

langin.95 Die Grafen von Frohburg legten im 12. bzw. 

13. Jahrhundert als neue eigene Wohnsitze die Festen 

Waldenburg und Neu-Homburg an, und als Zeichen ihrer 

Herrschaftsanspriiche in den Grenzzonen ihres Machtbe- 

reiches erbauten sie bei Oensingen die Erlinsburgen und 

bei Arlesheim die Birseckburgen. Den Versuch einer star- 

keren wirtschaftlichen Durchdringung ihres Machtberei- 

ches stellten ihre zwischen 1200 und 1250vorgenommenen 

Stadtgriindungen dar.96 In den Juratalern um Balsthal 

herum erweiterten die Freiherren von Bechburg ihre Herr

schaft durch zusatzliche Rodung und den Bau weiterer 

Burgen97 Besonders erfolgreich waren im Nordwest- 

schweizer Jura die Grafen von Thierstein, die um 1180 

einen groBen Teil der Erbschaft des Hauses Saugern iiber- 

nahmen und deren Kolonisationstatigkeit im mittleren 

Birstal fortsetzten, wo sie sich im Seitental der Liissel einen 

neuen Stammsitz, die Feste Neu-Thierstein, erbauten.98 

Im Aargauer Mittelland bauten die Habsburger durch Ro

dung, Burgenbau und Stadtgriindungen ihre Machtstel- 

lung aus, wahrend im Ziirichbiet die Freiherren von Re-
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Abb. 10 Neu-Falkenstein SO, Zusland um 1750, nach E. Bilchel. Abb. 11 Neu-Homberg BL. Grilndung der Grafen von Frohburg um 1240

im Zusammenhang mit dem A usbau der Herrschaft im Sisgau. Zustand um 

1750, nach E. Bilchel. v
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Abb. 12 Neu-Falkenstein, Zentrumdergleichnamiger, im 12. Jahrhundert 

begrilndeten Rodungsherrschaft.

gensberg und die Herren von Rapperswil auf gleiche Wei

se ihren Besitz mehrten und festigten. Uber die Griindung 

von Neu-Rapperswil liegt eine anschauliche, wenn auch 

spate Beschreibung vor." Weniger durch Burgenbau als 

vielmehr durch Stadtgriindungen scheinen im spaten 12. 

und 13. Jahrhundert die Grafen von Kyburg in ihrem alien 

Machtbereich sowie im Gebiet ihres lenzburgischen Erbes 

ihre Herrschaft gestarkt zu haben. Einen eindnicklichen 

Machtzuwachs dank fortschreitender Kolonisation ver- 

zeichneten die Grafen von Toggenburg. Im ratischen Al- 

penraum dehnten die Herren von Tarasp ihren EinfluB 

vom Unterengadin bis ins Oberhalbstein aus, und die Frei- 

herren von Rhaziins und von Belmont kolonisierten zu- 

sammen mit weiteren Familien Teile des Btindner Ober- 

landes, wo sie zahlreiche Burgen griindeten.100 Auf beson- 

ders spektakulare Weise griffen die Freiherren von Sagens 

um sich. Von ihrer Stammburg Sagens aus erweiterten sie 

ihren Giiterkomplex in der Gruob durch Rodungen auf 

der linken Talseite. Hier entstanden mehrere neue Burgen, 

vor allem die Feste Wildenberg, nach der sich der Haupt- 

stamm des Geschlechtes fortan nannte. Eine Nebenlinie 

lieB sich auf der benachbarten Burg Frauenberg nieder, 

eine andere legte im Albulatal bei Filisur inmitten einer 

Neurodung die Burg Greifenstein an, und selbst im fernen 

Engadin setzte sich das Geschlecht fest, wo es die jiingere 

Burg Wildenberg bei Zernez errichtete. Der kolonisa- 

torische HauptstoB der Familie richtete sich aber nach 

Norden. Uber das Trinser Furggli und den KunkelspaB 

drangen die Wildenberger ins Taminatal vor, hier brach- 

ten sie die Vogteigewalt uber das Kloster Pfafers an sich, in 

dessen Besitz sie fortan rodeten, und im Sarganserland er- 

bauten sie um 1250 als nbrdlichste Stiitzpunkte ihrer Herr

schaft die Burgen Freudenberg und Wartau. Ware das 

Geschlecht nicht im friihen 14. Jahrhundert ausgestor- 

ben, hatte es vielleicht im Spatmittelalter eine ahnliche 

Machtstellung erreicht wie das Haus Toggenburg.101

Das Auftaiichen neuer hochadliger Geschlechter

Nebendieschonim lO.oder 11. Jahrhundert faBbaren Ge

schlechter traten im 12. und im friihen 13.Jahrhundert 

weitere Familien freiherrlichen oder graflichen Ranges, 

die bestrebt waren, in noch unerschlossenem Gebiet neue 

Herrschaften aufzurichten. Aus der Burgunderpforte 

schoben sich die Grafen von Montbeliard in die Ajoie hin- 

ein und setzten sich auf Pruntrut fest.102 Eine Nebenlinie 

grtindete im Rodungsland die Feste Pfirt, nach der sie sich 

fortan nannte. Nach dem Aussterben des Hauses Saugern 

ging ein Teil der Hinterlassenschaft an die Grafen von 

Pfirt iiber, die nunmehr im Delsberger Gebiet die angefan- 

gene Rodungstatigkeit fortsetzten und auch einige alte 

Allodialherrschaften unter ihre Botmassigkeit brachten. 

Kleine Rodungsherrschaften im Jura begrilndeten im 

12. Jahrhundert die Freiherren von Ramstein, von Gos-
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Abb. 13 Neu-Thierstein SO, entstandengegen 1200als Sitz der Grafen von 

Thierstein im Zusammenhang mit der Kolonisation des Lusseltales.

gen, von Kaiserstuhl.103 Im Mittelland entstanden vor- 

nehmlich auf Kolonisationsgelande im ausgehenden 

12. Jahrhundert die Herrschaften Eschenbach, Wadens- 

wil, Biiron und Wart. Um Willisau bildete sich die Herr- 

schaft der Freiherren von Hasenburg.104 Im ratischen 

Alpenraum traten um die Mitte des 12. Jahrhunderts die 

Freiherren von Vaz in Erscheinung, deren groBe Macht- 

stellung um 1300 zu einem wesentlichen Teil auf der er- 

folgreichen Kolonisierung unerschlossener Taler und 

Landschaften beruhte.105 Vom unteren St. Galler Rheintal 

her setzten sich die Nachkommen des Hauses Tubingen im 

Sarganserland fest und begrundeten um 1200 auf Koloni- 

sationsland die Herrschaften Sargans und Werdenberg. 

Die Freiherren von Sax, die im 12. Jahrhundert in der 

Mesolcina eine geschlossene Talherrschaft aufgerichtet 

hatten, brachten um 1200 Teile des St. Galler Rheintales 

und des oberen Toggenburges an sich, wo sie durch Kolo

nisation neue Siedlungsraume erschlossen. Ihre wichtig- 

sten Burgen in diesen Gebieten waren Forstegg, Hohensax 

und Wildenberg.106 Im Thunerseegebiet entstand teil- 

weise durch Rodungstatigkeit die Herrschaft Strattlin- 

gen.107

Uber die Herkunft der im 12. und friihen 13. Jahrhundert 

neu auftauchenden Geschlechter edelfreien Standes ist oft 

wenig bekannt. Manche Herrschaften mogen wesentlich 

alter sein, doch lassen sich ihre Spuren ohne archaologi- 

sche Erhebungen nicht weiter zurtick als bis zur ersten

schriftlichen Erwahnung verfolgen.108 Einige Geschlech

ter waren von auswarts zugewandert, andere scheinen aus 

einer nicht naher faBbaren landlichen Oberschicht zu 

stammen, die sich aus reichen, eventuell freien Bauern und 

grundherrlichen Beamten zusammensetzte.109 Der frei- 

herrliche Stand, welcher oft genug einen bloBen Rechtssta- 

tus bedeutete, der durch keine bedeutende Machtstellung 

gestiitzt war110, konnte in vielen Fallen auf die allodiale 

Stellung des gerodeten Landes zuriickgehen. Wir kommen 

spater auf dieses Problem zurtick.

Neben den neuen weltlichen Herrschaften auf Kolonisa- 

tionsland werden im 12. und 13. Jahrhundert auch geistli- 

che Herrschaften faBbar. Eine iiberaus wirkungsvolle Ko- 

lonisStionspolitik betrieben im Jura die Bischofe von Ba

sel. In der Ajoie, in den Freibergen, im St.-Immer-Tal und 

am JurasiidfuB wurden groBe Landflachen neu erschlos- ' 

sen und besiedelt, wobei als Zentren der bischoflichen 

Macht die Burgen Goldenfels, Franquemont, Erguel und 

SchloBberg entstanden111 und verschiedene Stadtgriin- 

dungen - als wichtigste seien Delsberg, Laufen, St-Ursan- 

ne, Biel und Neuenstadt genannt112 - die wirtschaftliche 

Durchdringung fbrderten. Eine ahnlich erfolgreiche Kolo- 

nisationstatigkeit entfalteten die Bischofe von Konstanz, 

Chur, Sitten und Como sowie der Abt von St. Gallen. Im 

Rodungsgebiet von Appenzell wurde als abtisches Herr- 

schaftszentrum die Feste Clanx errichtet.113

Die Rodungstatigkeit des niederen Adels

Neben den Geschlechtern graflichen und freiherrlichen 

Standes und neben den geistlichen Fiirsten trat seit der 

Mitte des 12. Jahrhunderts der sogenannte niedere Adel 

als Trager einer selbstandigen Rodungstatigkeit in Er

scheinung. Anfanglich mogen angesehene Bauern und 

grundherrliche Beamte als lokale Unternehmer Rodungs- 

vorhaben im Auftrage eines hochadligen Kolonisations- 

herrn geleitet haben. Die zahringischen Dienstleute, wel- 

che in der Grundungsgeschichte der Stadt Bern erschei- 

nen, ferner Edelknechte und Ritter, die als Vbgte oder als 

Lehentrager auf der Rodungsburg eines hochadligen Lan- 

desherrn sitzen, konnen als Reprasentanten dieser von ho- 

herem Willen abhangigen, aber in der lokalen Tatigkeit 

selbstandigen Unternehmerschicht angesehen werden.114 

Bereits um die Mitte des 12. Jahrhunderts begann jedoch 

die Rodungstatigkeit des niederen Adels der hochadligen 

Kontrolle zu entgleiten und in der Zielsetzung und in der 

Durchfuhrung eine Eigengesetzlichkeit zu entwickeln, 

welche die Bildung groBer, zusammenhangender Territo- 

rialherrschaften auf lange Zeit mindestens erschwerte, 

mehrheitlich sogar verunmoglichte. Es handelt sich um 

einen bis jetzt wenig beachteten Aspekt der Kolonisations- 

geschichte. Er soil deshalb in den folgenden Ausfiihrungen 

anhand von Materialien aus dem schweizerischen Raum 

etwas naher beleuchtet werden.
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Im Unterschied zur Kolonisationsbewegung des Hoch- 

adels115, die auf die ErschlieBung groBerer Gebiete hin- 

zielte und dazu eines herrschaftlich organisierten Perso- 

nenverbandes bedurfte, bewegte sich die Rodungstatigkeit 

des niederen Adels in verhaltnismaBig kleinraumigen Di- 

mensionen und strebte eher die Gewinnung wirtschaft- 

lichen Nutzungsraumes als die Aufrichtung neuer 

Herrschaften an. Genauer gesagt, die unmittelbare Nutz- 

nieBung von Novalland fur landwirtschaftliche, seltener 

fur gewerbliche Zwecke, sei es in Eigenregie, sei es mittels 

Untertanen, war wichtiger als die Anspriiche auf hoheit- 

liche Rechte und Befugnisse. Dem niederen Adel ging es 

um die Grundherrschaft und nicht um die Landesherr- 

schaft.116

Vom fruhen 12. Jahrhundert an117 drangen die Angehori- 

gen der meist in Sippenverbande gegliederten Schicht des 

niederen Adels in ungerodetes Land vor, erschloB kleine, 

aber zahlreiche Neulandflachen, errichtete an topogra- 

phisch geeigneten Platzen Burgen, von denen aus das No

valland landwirtschaftlich genutzt wurde, sofern man es 

nicht bauerlichen Untertanen zur Bestellung uberlieB.118 

Oft hat sich der gerodete Umschwung, von dessen Ertra- 

gen sich die Burgbewohner mehrheitlich ernahren muB- 

ten, bis heute erhalten. Ganzlich von Wald umgebene Ro- 

dungsbezirke, eigentliche «Rodungsinseln», sind im Jura 

beispielsweise auf der Schauenburg, auf der Wartburg, auf

Blochmont, auf Wildenstein oder auf Wild-Eptingen er- 

kennbar.119 Im Alpenraum sind inselartige Rodungen 

noch um die Burgen Saxenstein, Rappenstein, Klingen- 

horn, Sola und Spliatsch zu beobachten.120 Haufiger schei- 

nen Flachen gerodet worden zu sein, welche unmittelbar 

an alteres Kulturland angrenzten, aber als separater Gii- 

terkomplex galten, der von einer Burg oder deren Wirt- 

schaftsgebaude aus direkt bestellt wurde. Im ratischen Al

penraum trifft dies u.a. fur Campell, Castelberg, Alt- 

Aspermont, Haldenstein, Moregg und Valendas zu121, im 

Jura fur Reifenstein, Aesch-Barenfels, Schenkenberg oder 

fur Urgiz.122 Im Mittelland, wo die landwirtschaftliche 

ErschlieBung am weitesten gedieh und noch in nachmittel- 

alterlicher Zeit betrieben wurde und wo die Flache des 

nichtkolonisierten Landes verhaltnismaBig gering war, ha- 

ben sich'die urspriinglichen, zu einer Burg gehorigen Ro- 

dungszonen am starksten verwischt. Immerhin ist bei vie- 

len Burgen noch gut ersichtlich, daB sie urspriinglich auf 

Rodungsgebiet errichtet worden sind.123 Bei abgegange- 

nen Burgen laBt sich haufig feststellen, daB die Rodungs- 

flache von nahegelegenen Hofen aus bis heute bewirt- 

schaftet wird, wahrend die Burganlage selbst mit ihrer 

nachsten Umgebung langst wieder von Wald iiberwuchert 

ist. Charakteristische Beispiele fur diesen Vorgang sind im 

Jura beispielsweise Schauberg, Neuenstein und Aesch- 

Barenfels, im Mittelland Alt-Ramswag, Rorberg oder Lieli 

und im Alpenraum Rappenstein, Grapplang, Sola und 

Campell. In der Nahe von abgelegenen Burgruinen, deren 

Rodungsumschwung langst nicht mehr genutzt wird undAbb. 14 Bischofstein BL. Griindung der Bischofe von Basel, gegen 1250.
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wieder vom Wald iiberwuchert ist, erinnern neben Lese- 

haufen und zerfallenen Weidemauerchen noch Flurna- 

men wie Acher, Zelg, Weid u. dgl. an den einstigen Land- 

wirtschaftsbetrieb. Manche Burggiiter sind nach der Auf- 

lassung der Burg im Flursystem des nachsten Dorfes auf- 

gegangen, wie an den Beispielen von Sternenberg bei Hof

stetten SO, Miinchenstein BL, Neuburg GR und Hospen- 

tal UR ersichtlich ist.124

Wenn wir die in die Tausende gehenden mittelalterlichen 

Burgplatze der Schweiz in ihrer landwirtschaftlichen Um- 

gebung betrachten, kbnnen wir unschwer erkennen, daB 

im Jura, im Mittelland und in den Alpen rund zwei Drittel 

alter Anlagen in Zusammenhang mit grbBeren oder klei- 

neren Rodungsunternehmungen entstanden sind. Die un- 

zahligen, oft nicht einmal mehr dem Namen nach bekann- 

ten Adelsfamilien aller Stufen haben somit einen wesentli- 

chen und dauernden Beitrag zum hochmittelalterlichen 

Landesausbau geleistet.125

Im Jura und im Mittelland erfaBte die Kolonisationstatig- 

keit der adligen Oberschicht vor allem die kaum bis gar 

nicht erschlossenen Seitentaler sowie die noch unberiihr- 

ten Hochplateaus und Hohenziige. Mehrheitlich legte der 

Adel seine Rodungen in talnahen Bergflanken und auf 

eher niederen Kuppen an, und nur ausnahmsweise dran- 

gen die vornehmen Herren in Lagen uber 800 m ii. M. vor, 

um inmitten rauher Juraweiden Burgen zu errichten.126 

GrbBere Kolonisationsarbeiten in den Sumpfgebieten des 

Mittellandes scheinen unterblieben zu sein. Immerhin 

diirfte die Erbauung einzelner Burgen in feuchten Talnie- 

derungen und an sumpfigen Seeufern mit einer wenigstens 

kleinraumigen Urbarisierungstatigkeit verbunden gewe- 

sen sein. Dies gilt u.a. fur die Burgen am ehemaligen Tug- 

genersee, fur Hallwil und Richensee und fur die abgegan- 

genen Burgen Aeschi und Kerrenried.127 Im Burgnamen 

Marschlins bei Landquart hat sich noch die Bezeichnung 

des sumpfigen Baugrundes erhalten. In den Alpen lassen 

sich hochmittelalterliche Rodungen des Adels vorwiegend 

in den unteren, landwirtschaftlich noch nutzbaren Partien 

der Talflanken nachweisen, wobei sonnenexponierte La

gen offensichtlich bevorzugt waren. Umgeben von neu 

gerodetem Land, noch im Bereiche der Dauersiedlung, 

erhoben sich zahlreiche Burgen des Adels, und nur gele- 

gentlich entstand die eine oder die andere Anlage in der 

hoheren Region der sommerlichen Temporarsiedlungen. 

Zu diesen Ausnahmen gehoren Klingenhorn, Salons und 

Obertagstein sowie wenige Anlagen auf Rodungsalpen im 

Kanton Tessin.128 Das uber der natiirlichen Waldgrenze 

gelegene Grasland, das schon im Hochmittelalter als 

Sommerweide benutzt wurde, befand sich nicht selten im 

Besitz adliger Herren und diente in solchen Fallen als 

Privatalp zur Sbmmerung des ritterlichen Viehbe- 

standes129, doch sind bis jetzt in diesen hochgelegenen Be- 

reichen keine Adelsburgen nachgewiesen worden.

Rodungsburgen des niederen Adels Linden sich somit in 

der ganzen Schweiz, wenn auch in unterschiedlicher Dich- 

te. Uber ihre Entstehungszeit und uber ihre Besitzer liegen
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gesamthaft nur diirftige Nachrichten vor. Archaologische 

Untersuchungen, die wenigstens uber die Zeitstellung An- 

gaben vermitteln konnten, sind bis jetzt kaum durchge- 

fiihrt worden. Aus den Merkmalen der landschaftlichen 

Umgebung und aus der meist sparlichen schriftlichen 

Uberlieferung laBt sich entnehmen, daB die Rodungsbur- 

gen in der Regel von einer landwirtschaftlichen Nutzfla- 

che im AusmaB eines mittleren oder groBen Einzelhofes 

umgeben waren und daB zur Burg in der naheren Umge

bung verschiedene, meist zerstreute herrschaftliche Giiter 

und Rechte gehorten, nicht selten Twing und Bann liber 

ein Dorf. Solche Faile liegen - die Beispiele sind bewufit 

der Alpen-, Mittelland- und Jurazone entnommen - in 

Haldenstein GR, Neu-Aspermont GR, Hagenwil TG, Lie- 

li LU, Herblingen SH, Vufflens VD, Schauenburg BL, 

Aesch-Barenfels BE und Rotberg SO vor. Rodungsbur- 

gen ohne Verbindung zu herrschaftlichen Rechten in Dor- 

fern, mit einem Novalumschwung, der offenbar nur von 

der Burg selbst und allenfalls dem einen oder andern Ein- 

zelhof aus bewirtschaftet wurde, haben wir in Campell 

GR, Schauenstein GR, Mammertshofen TG, Miilenen 

SZ, Scheidegg BL und Wartburg AG/SO vor uns.

Es fallt uns schwer, in der verwirrenden Fulle von Baufor- 

men, deren Aussehen durch standortgebundene Voraus- 

setzungen und regionale Sonderentwicklungen gepragt ist, 

gemeinsame Elemente zu erkennen, die in ihrer Gesamt- 

heit so etwas wie den Bautyp der Rodungsburg verkorpern 

konnten.130 Als charakteristisches Merkmal mag man die 

der Topographie des jeweiligen Bauplatzes angepaBte 

GrundriBgestaltung bezeichnen, wobei in der Regel ein 

turmartiger Hauptbau den ganzen Gebaudekomplex do- 

miniert. Weitere Gebaude sind meistens von einer Mauer 

eingefaBt. Die landwirtschaftlichen Bauten, Stalle, Scheu- 

nen, Speicher, Sennenkiiche usw., wurden nach Mbglich- 

keit ins Innere des Beringes oder wenigstens in eine eben- 

falls eingefriedete Vorburg gestellt, wo sie vor feindlichem 

Zugriff besser geschiitzt waren.131 Sehr oft erzwangen die 

engen Platzverhaltnisse aber eine Verlegung der Land- 

wirtschaftsbauten an den FuB des Burghiigels, was den 

Nachteil der leichteren Verletzlichkeit im Kriege, aber den 

Vorteil der arbeitstechnisch besseren Zuganglichkeit und 

der einfacheren Wasserversorgung hatte.132 Alles in allem 

laBt sich beim derzeitigen Stand der Forschung sagen, daB 

bei den Rodungsburgen des niederen Adels die relativ be- 

scheidenen Anlagen mit Hauptturm, mauerumringten 

Nebenbauten und mehrgliedrigem landwirtschaftlichem 

Gebaudekomplex iiberwiegen. Auf einzelne Sonderfor- 

men des 13. Jahrhunderts soli unten noch eingegangen 

werden.

Stadt- und Landadel im KolonisationsprozeB

Die Besitzverhaltnisse, die Burg- und Familiennamen so- 

wie sonstige Nachrichten weisen auf eine Unterteilung des 

niederen Kolonisationsadels in zwei Schichten hin. Die

Abb. 17 RotbergSO. Zentrumdergegen 1200entstandenengleichnamigen 

Rodungsherrschaft.

erste Schicht - ihre Rodungstatigkeit setzte spatestens im 

12. Jahrhundert ein, erlebte um 1200 ihre Bliitezeit und 

ebbte um 1250 ab - bestand aus dem ritterlichen Land

adel, dessen Herkunft im reichen Bauernstand und in den 

grundherrlichen Beamten des fruhen Hochmittelalters zu 

suchen ist.133 Einzelne Familien lassen sich dank giinstiger 

Quellenlage etwas genauer in ihrer Tatigkeit fassen. Im 

Gebiet der Biindner Herrschaft und des unteren Prattigaus 

bauten die Herren von Aspermont134 einen bedeutenden 

Gtiterkomplex auf, der sich aus heterogenen Einzelteilen, 

vornehmlich aber aus Rodungsgutern mit mehreren Bur- 

gen zusammensetzte. Im Glarnerland waren es die Meier 

von Windegg, die im 13. Jahrhundert neben den Amtern 

im Dienste des Klosters Sackingen durch Rodung und 

Burgenbau eine starke Familienherrschaft errichteten.135 

Die von Rodungsgutern umgebenen Burgen Rosenburg 

und Rosenberg bei Herisau verdanken ihre Entstehung 

der Tatigkeit der Herren von Rorschach, die in Herisau das 

Meieramt des Klosters St. Gallen ausiibten.136 Um die 

Habsburg herum erbauten auf Kolonisationsland die In- 

haber habsburgischer Hofamter die Burgen Brunegg, 

Wildegg und Schenkenberg.137 Im Oberaargau und im 

mittleren Aareraum sind im 13. und 14. Jahrhundert zahl- 

reiche ritterliche Herren faBbar, die offensichtlich der 

landlichen Oberschicht entstammten und auf kleinen 

Rodungsgutern saBen, die sie von ihren Burgen aus be-
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Abb. 19 Gilgenberg SO. Entstanden kurz nach 1300 im Zusammenhang 

mil dem A usbau der Rodungsherrschaft Ramstein.

wirtschafteten. Ihr Abhangigkeitsverhaltnis zu den 

Herzbgen von Zahringen und zu anderen Dynastenhau- 

sern der Gegend bedarf noch der naheren Abklarung.138 

Bedeutende Geschlechter aus dem niedern Rodungsadel 

finden sich im Jura. Am NordfuB gegen das Leimental hin 

war eine aus Biedertan stammende Sippe tatig.139 Sie er- 

schloB die waldigen Hohen der Blauenkette und errichtete 

mehrere Burgen, nach denen sich die einzelnen Zweige der 

Sippe - die Rotberg, Biedertan und Blauenstein - - nannten. 

Eine Familie bauerlicher Abkunft aus Ifenthal legte bei 

Olten die Rodung Wartburg an, wo sie zwei Burgen er- 

baute.140 Eine umfangreiche kolonisatorische Tatigkeit 

ubten ferner die Herren von Kienberg aus, von denen 

unten noch die Rede sein wird. Als die bedeutendsten 

Kolonisatoren aus der Gruppe desjurassischen Landadels 

begegnen uns vom 12. Jahrhundert an die Herren von 

Eptingen.141 In einer ersten Rodungsphase, die um 1250 

abgeschlossen war, rodeten sie die Jurahohen um ihr 

Heimatdorf Eptingen herum und erbauten dort in rascher 

Folge sechs Burgen. Nach 1250 dehnte die Sippe ihre 

Tatigkeit aus, legte umfangreiche Rodungen im Reigolds- 

wilertal an und grundete dort die Burgen Gutenfels und 

Wildenstein. Nach 1250 erbauten die Eptinger oberhalb 

Pratteln in Novalland die Burg Madeln und stieBen mit 

der Griindung der Feste Blochmont bis ins entlegene 

Liitzeltal vor. Im Auftrag oder wenigstens mit dem Einver- 

standnis des Bischofs von Basel erbauten sie oberhalb Sis- 

sach die Burg Bischofstein. Um 1300 beherrschten sie in 

der heutigen Nordwestschweiz einen imposanten Giiter- 

komplex, bestehend aus gerodetem Eigengut und aus viel- 

faltigen Herrschaftsrechten liber Land und Leute, die von 

verschiedenen Lehnsherren herriihrten.

Eine zweite Schicht, die zum niederen Kolonisationsadel 

zahlte, trat um die Mitte des 13. Jahrhunderts in Erschei- 

nung. Es handelte sich um den ritterlichen und patrizi- 

schen Stadtadel, den es nach seinem sozialen, kulturellen 

und politischen Aufstieg, der sich innerhalb der Mauern 

groBerer Stadte abgespielt hatte, aufs Land hinaus zog, wo 

er bereits bestehende Burgen und Herrschaften aufkaufte 

oder durch Pfandschaft sowie Lehenstibertragung an sich 

brachte.142 Nicht selten stieB der Stadtadel aber auch in 

ungerodetes Waldland vor, legte Neubriiche an und er- 

baute in deren Mittelpunkten Burgen und Landsitze. Ver- 

bindungen mit Dorfherrschaften kamen bisweilen zustan- 

de, blieben aber doch die Ausnahme.143 Die stadtadligen 

Geschlechter konnten es sich dank ihrem anderweitig er- 

worbenen Reichtum leisten, protzige Burganlagen zu er- 

richten, deren Dimensionen in keinem Verhaltnis zu den 

gewiB nur diirftigen Einnahmen aus dem gerodeten Um- 

schwung standen. In Basel waren es vor allem die weitver- 

zweigten Geschlechter der Munch und der Schaler, welche 

sich auf den Jurahohen am Rande des Birsecks und des 

Leimentals verschiedene Burgen errichteten, deren Aus-
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maB und Bauformen jederzeit mit einer graflichen Dyna- 

stenburg hatten wetteifern kbnnen.144 Andere Geschlech- 

ter wie die Vitztum, die Neuenstein, die Reich, Kammerer 

und Mazerel, errichteten auf Bergeshohen oder inmitten 

kiinstlich angelegter Weiher etwas bescheidenere Anla- 

gen, wobei auch diese von einem gerodeten Umschwung 

umgeben waren.145 In den Weiherhausern setzte sich der 

von Frankreich und Italien her importierte GrundriBtyp 

des mit runden Eckturmen bewehrten Mauergevierts 

durch.146 Die patrizisch-ritterliche Oberschicht von Bern, 

Zurich und Luzern scheint in geringem AusmaB auf ahnli- 

che Weise auBerhalb der Stadt Kleinrodungen angelegt 

und mit Burgen befestigt zu haben.147

Rodungsherrschaft und Allod

Die selbstandige Austibung herrschaftlicher Rechte auf 

Rodungsgiitern leitete sich aus der allodialen Rechtsstel- 

lung des Kolonisationslandes ab. Im 12. und 13. Jahrhun- 

dert sind vom Kbnigtum keine Forderungen auf neu er- 

schlossenes Novalland mehr erhoben worden149, und ob 

hochadlige Dynasten mit landesherrlichen Ambitionen 

allfallige Herrschaftsanspriiche auf gerodete Eigengiiter 

des niederen Adels durchzusetzen vermochten bzw. ob sie 

die Kolonisationstatigkeit des niederen Adels unter ihre 

Kontrolle bringen konnten, hing von den tatsachlichen 

Machtverhaltnissen ab. Wo keine landesherrliche oder 

sonstwie iibergeordnete Gewalt Besitz- oder wenigstens 

Lehnsrechte liber Novalland anmeldete, blieb das Ro- 

dungsland demjenigen zur NutznieBung und Beherr- 

schung iiberlassen, der es durch ErschlieBung okkupiert 

hatte. Somit fielen dem Rodungsherrn zugleich mit den 

landwirtschaftlichen Nutzungsmbglichkeiten die obrig- 

keitlich-herrschaftlichen Befugnisse zu. Diese beschrank- 

ten sich meist auf grundherrliche Rechte, konnten sich 

aber bisweilen bis zur vollen Staatshoheit ausweiten.149 Im 

Hinblick auf die geringe Zahl der auf den Rodungsgiitern 

des niederen Adels lebenden Untertanen kam den herr- 

schaftlichen Rechten keine groBe praktische Bedeutung 

zu, denn die Steuereinnahmen und Frondienste warfen 

nur geringen Nutzen ab, und die Gerichtsbarkeit wurde 

wohl nur selten in Anspruch genommen.150 Von grund- 

satzlicher Bedeutung waren die Herrschaftsrechte aufKo- 

lonisationsland fur den Rodungsherrn nicht wegen ihrer 

finanziellen Ertrage oder ihrer machtpolitischen Moglich- 

keiten, sondern wegen ihrer rechtlichen Konsequenzen, 

indem sie ihrem Inhaber eine weitgehende Immunitat si- 

cherten, d.h. eine Unabhangigkeit von ubergeordneten 

dynastischen Lehns- oder Landesherren.151 Das geistvolle 

Wort von Hans Strahm, nicht nur Stadtluft, sondern auch 

Waldluft mache frei152, gilt im Bereich der adligen Koloni- 

sation vor allem fur den Rodungsherrn selber, fur den 

bauerlichen Kolonen jedoch nicht oder nur sehr begrenzt 

bzw. in ganz bestimmten Sonderfallen.153

Weltliche Rodungsherrschaften auf Kirchengut

Konflikte zwischen verschiedenen Interessenten um unge- 

rodetes Land oder um die Besitz- und Herrschaftsansprii- 

che auf frisch angelegtes Novalland kamen im Mittelalter 

immer wieder vor. Wir kbnnen aus Platzgriinden auf die

ses wohl noch zu wenig beachtete Phanomen nicht eintre- 

ten.154 Auf einen charakteristischen Sonderfall soli jedoch 

kurz eingegangen werden, und zwar handelt es sich um die 

Bildung von weltlichen Rodungsherrschaften, verbunden 

mit dem Bau von Burgen, auf noch ungenutztem Boden, 

der kraft einer Schenkung oder einer kaufweisen Ubertra- 

gung bereits einem Kloster gehbrte. Der hohe Adel war 

hier schon friih mit dem Beispiel vorangegangen. Weltli

che Machthaber, oft Inhaber der Kastvogtei, legten seit 

dem 11. Jahrhundert auf klbsterlichem Grund und Boden 

nach eigenem Gutdiinken Rodungen an, die sie mit Bur

gen bewehrten. Zu unbekannter Zeit, aber sicher vor 1200, 

erbauten die Grafen von Frohburg auf dem Gebiet des 

Dinghofes Arlesheim, der dem Kloster Hohenburg im El- 

saB gehbrte, mehrere Burgen.155 Auf Reichenauer Boden 

grtindeten die Grafen von Kyburg als Schirmvbgte des 

Klosters um 1200 die Burg und Stadt Frauenfeld156, das 

Haus Habsburg erbaute auf Sackinger Gebiet Laufenburg 

und auf Besitz der Fraumiinsterabtei Zurich die Feste 

Neu-Habsburg am Vierwaldstattersee.157 In Stein am 

Rhein gelang es den Freiherren von Klingen, die Kastvog

tei uber das Kloster St. Georgen zu einer an die Rodungs- 

burg Hohenklingen gebundenen weltlichen Grundherr- 

schaft umzugestalten.158 Nach dem Vorbild des Hochadels 

handelten auch die Kleinen, wobei freilich nicht immer 

entschieden werden kann, inwieweit klbsterliche Meier 

oder Kastvbgte ihre eigenen Rodungsunternehmungen 

tatsachlich in Waldgebieten betrieben, die als Klostergut 

galten. Denn zuweilen scheint der niedere klbsterliche Be- 

amtenadel auch freies, d.h. herrenloses Gebiet okkupiert 

zu haben. Dies gilt etwa fur die Herren von Vufflens, die 

zwar einem bei Cossonay ansaBigen Meiergeschlecht des 

Klosters Romainmbtier entstammten, aber ihre Herr- 

schaft Vufflens ob Morges auBerhalb des klbsterlichen Ge- 

bietes aufrichteten.159 Bei den zahlreichen Turmburgen im 

surselvischen Gebiet des Klosters Disentis laBt sich nicht 

mit Sicherheit entscheiden, welche Anlagen als klbsterli

che Amtsitze gedient haben und welche von klbsterlichen 

Beamten und Dienstleuten auf eigene Faust im Rodungs- 

gebiet errichtet worden sind.160 Die Kolonisationstatigkeit 

eines weltlichen Herrn im Klosterwald brauchte keines- 

wegs immer einen Konflikt auszulbsen. Bisweilen erfolgte 

der Vorgang in gutem gegenseitigem Einvernehmen, wo

bei der Rodungsherr sein Novalland mit der Burg der be- 

treffenden Kirche - in der Regel einem Kloster, bisweilen 

aber auch einer bischbflichen Kirche - iibertrug und von 

ihr als Lehen zuruckempfing. Dies war beispielsweise bei 

der Burg Oron der Fall, die von einer Meierfamilie des 

Klosters St-Maurice auf Kirchengut errichtet worden 

war161, oder bei der Feste Grapplang, einer Griindung der
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A bb. 20 Konigstein A G. G rundung der Herren von Kienberg auf gerodetem 

Kloster gut.

Herren von Flums. Diese saBen als Viztume auf dem chur- 

bischoflichen Hof zu Flums und erbauten sich gegen 1200 

inmitten einer Rodungszone die Feste Grapplang, muBten 

sie aber dem Bischof von Chur als Lehen aufgeben.162 Ein 

ahnlicher Vorgang diirfte sich bei Herisau abgespielt ha- 

ben. Hier besaB das Kloster St. Gallen seit alter Zeit einen 

Herrschaftshof, als dessen Meier seit dem 12. Jahrhundert 

die Herren von Rorschach amtierten. Um 1200 drang diese 

Sippe selbstandig in die waldigen Hohen um Herisau vor 

und griindete zwei Burgen, denen sie nach ihrem Wappen- 

bild die Namen Rosenberg und Rosenburg gaben. Auf 

unbekannte Weise, aber vermutlich in giitlicher Form, 

vermochten die Able von St. Gallen die Oberherrschaft 

uber die beiden Rodungsburgen zu behaupten.163

Eine andere Form der Abhangigkeit weltlicher Rodungs- 

gtiter von geistlicher Herrschaft bildete die erbliche Zins- 

leihe, eine fur das mittelalterliche Kolonistenrecht iiberaus 

typische Ubertragungsweise.164 Gegen einen jahrlichen 

Zins iibernahm Habsburg das Bauland fur die Feste Neu- 

Habsburg vom Fraumiinster in Zurich165, und die Herren 

von Eptingen erbauten im 13. Jahrhundert die Feste Wil- 

denstein auf gerodetem Land, das im Bezirk des Dinghofes 

Bubendorf lag, welcher der Dompropstei Basel gehbrte.166 

In gleicher Weise erwarben die Herren von Rinach vom 

Kloster Beromiinster das Baurecht fur die Burg Ober-Ri- 

nach auf einem Bergvorsprung tiber dem Baldeggersee.167 

Konfliktfalle zwischen der geistlichen Grundherrschaft 

und dem weltlichen Rodungsherrn wurden, wenn sie vor 

Gericht gezogen wurden, anscheinend in gleichem Sinne 

beigelegt. Ein gut dokumentiertes Beispiel dafiir bietet der 

Fall Konigstein ob Kiittigen168: Nach der Mitte des 

13. Jahrhunderts begann Ritter Jakob von Kienberg als 

Vogt uber den Meierhof Kiittigen AG, der dem Kloster 

Beromiinster gehorte, sich klosterliche Rechte anzumaBen 

und auf klosterlichem Gebiet selbstandig Land zu ro- 

den. Auf einem Felsen iiber diesen Rodungsgiitern erbau- 

te er die Feste Konigstein. Die Absicht des Ritters warklar: 

Durch die Usurpation kirchlicher Rechte und Einkiinfte 

und durch die Errichtung einer Burg im Rodungsland 

wollte er eine eigene weltliche Grundherrschaft begriin- 

den. Der lange Rechtsstreit, der diesem Vorgehen folgte, 

endete schlieBlich mit einem Vergleich, der dem Kloster 

die alten Rechte zu Kiittigen sicherte, dem Ritter von 

Kienberg aber die Feste Konigstein mit dem Novalland 

belieB. Aus weltlichen Rodungsgiitern auf geistlichem 

Grund und Boden konnte sich allmahlich ein eigener 

Twing und Bann entwickeln, wie am Beispiel von Wilden- 

stein BL ersichtlich ist.169

Burgenbau auf allodialem Rodungsland

Das bedeutsamste Recht, das dem niederen Adel aus der 

allodialen Stellung des von ihm selbst erschlossenen Kolo- 

nisationsgebietes erwuchs, war das Recht des Burgen- 

baues. Im Hochmittelalter scheint - was das Gebiet der 

Schweiz betrifft - der konigliche Anspruch auf das Befesti- 

gungsregal praktisch in Vergessenheit geraten zu sein, so- 

fern er tiberhaupt je mehr als bloBe Theorie bedeutet hatte. 

Vom Ausgang der Karolingerzeit an lag der Burgenbau in 

den Handen des Hochadels, der ihn als Mittel seiner Herr- 

schaftspolitik einsetzte.170 Vom 12. Jahrhundert an, stel- 

lenweise vielleicht schon friiher, entstanden aber auch 

Burgen auf Eigengiitern des aufstrebenden niederen 

Adels. Fiir den Ritterstand war die Burg representatives 

Statussymbol, wehrhafte Behausung und Kristallisations- 

punkt herrschaftlicher Rechte. Hemmungslos errichtete 

der ritterliche Kleinadel auf seinen allodialen Rodungsgii

tern Burg um Burg, was in einzelnen Landschaften eine 

geradezu groteske Burgendichte zur Folge haben konnte. 

Denken wir etwa an die Surselva, an die Btindner Herr

schaft, an das Birseck oder an die Gegend von Olten. Vollig 

verfehlt ist es, in solchen Haufungen von Rodungsburgen 

des niederen Adels raumerfassende strategische Befesti- 

gungssysteme eines hochadligen Dynastenhauses erblik- 

ken zu wollen.171

In der allodialen Unabhangigkeit des Rodungsgutes und 

dem damit verbundenen Recht des Burgenbaues miissen 

wir die eigentlichen Griinde fiir die niederadlige Kolonisa- 

tionstatigkeit suchen: Durch die ErschlieBung von Neu- 

land, durch die Unterwerfung bauerlicher Siedler unter 

die grundherrliche und vogteiliche Gewalt und durch den 

Bau von Burgen sowie durch einen kriegerisch-herrenma-
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Bigen Lebensstil schuf sich der niedere Adel eine selbstan- 

dige und gleichzeitig sozial gehobene Stellung.172 AuBer- 

halb eines hochadlig-landesherrlichen Machtbereiches 

und frei von lehnsrechtlichen Bindungen erfreute sich der 

ritterliche Inhaber einer Rodungsherrschaft weitgehender 

Unabhangigkeit, welche dutch die Burg auch fortifikato- 

risch einigermaBen abgesichert war. Die Herren von Ro- 

court in der Ajoie weigerten sich noch im ausgehenden 

Mittelalter, dem Bischof von Basel den Lehnseid zu lei- 

sten, und riihmten sich. nur von Gott und ihrem guten 

Schwert abhangig zu sein.173

Zum Bestreben, sich durch Kolonisation eine von jeder 

hochadligen oder auch geistlichen Herrschaft unabhangi- 

ge Stellung zu schaffen oder zu bewahren, gesellte sich als 

weitere treibende Kraft beim KolonisationsprozeB das 

Bemiihen der landlichen Oberschicht um einen sozialen 

Aufstieg. Die Zugehorigkeit zum Ritterstand hing von der 

gesellschaftlichen Anerkennung ab, welche ihrerseits an 

einen standesgemaBen Lebensstil gebunden war, den sich 

nur Wohlhabende leisten konnten.174

Statussymbolen kam im Mittelalter eine ebenso groBe Be- 

deutung zu wie der Ausiibung herrschaftlicher Rechte 

oder der Teilnahme an gemeinsamen Veranstaltungen der 

ritterlichen Oberschicht. Dem standesgemaBen, auf gesell- 

schaftliche Representation ausgerichteten Auftreten in 

der Offentlichkeit, welches u. a. das Mitfiihren ritterlicher 

Attribute - Wappen, Sporen, Schwert, Falke - verlangte, 

entsprach die Rolle der Burg als eines adligen Status- und 

Machtsymbols.175 Im Rodungsland baute man nicht nur 

Burgen, weil man Ritter war, sondern man wurde auch 

Ritter, weil man Burgen baute. Vom 12. Jahrhundert an 

traten als Kriterium fur das gesellschaftliche Ansehen die 

alten Standesunterschiede zwischen Freien und Mini- 

sterialen hinterdenmateriellen Besitzvon Burgen, Gutern 

und Rechten deutlich zuriick. Im 13. Jahrhundert sind die 

ritterlichen Ministerialen und die edelfreien Herren nicht 

einmal mehr mit Sicherheit auseinanderzuhalten, zumal 

auch massenhaft gegenseitige Verschwagerungen belegt 

sind.176

Der selbstandige Burgenbau des niederen Adels im Ro

dungsland wird seit dem spaten 12. Jahrhundert von den 

nach einer geschlossenen Territorialherrschaft strebenden 

Landesherren vielfach mit Ablehnung beobachtet worden 

sein. Ritterburgen auf allodialem Kolonisationsgebiet ver- 

hinderten die territoriale Geschlossenheit hochadliger 

Herrschaften, gefahrdeten den Landfrieden und bildeten 

kriegerische Widerstandsnester gegen landesherrliche 

Machtanspriiche. Das Widerstandsrecht des Kleinadels 

setzte die Bildung allodialer Herrschaften voraus, wofiir 

im Rodungsland besonders giinstige Voraussetzungen be- 

standen.177

Um den selbstandigen Burgenbau des niederen Adels wir- 

kungsvoll einzuschranken, hatte es einer hochadligen Ge- 

walt bedurft, die politisch, militarisch und wirtschaftlich 

eine erdriickende Uberlegenheit hatte ausspielen konnen. 

Im Gebiet der heutigen Schweiz hat es jedoch bis ins Spat- 

mittelalter hinein kein Dynastengeschlecht und keine 

geistliche Herrschaft gegeben, die den niederen Adel auf 

die Dauer ganz unter Kontrolle zu halten vermochte. 

Selbst im Gebiet der machtigen Grafenhauser Lenzburg, 

Kyburg und Savoyen sind zahlreiche allodiale Rodungs- 

herrschaften entstanden, ganz zu schweigen vom Jura und 

von den Alpen, wo sich die landesherrlichen Gewalten 

iiberhaupt erst spat und in starker regionaler Zersplitte- 

rung zu regen begannen.178

Der Adel im zahringischen Machtbereich

In diesem Zusammenhang verdienen die Verhaltnisse im 

burgundisch-schweizerischen EinfluBbereich der Herzbge 

von Zahringen eine genauere Betrachtung. Ihre Macht 

stiitzte sich auf einen heterogenen Komplex von Gutern 

und Rechten. vor allem auch von mehr oder weniger faB- 

baren Rechtsanspriichen, deren Verwirklichung ihnen die 

territoriale Landeshoheit eingetragen hatte.179 Dazu ist es 

aber nie gekommen. Fiir groBflachige Rodungen, wie sie 

im 11. und 12. Jahrhundert im Schwarzwald von den Zah- 

ringern als wirksames Mittel einer weitraumigen Territori- 

alpolitik eingesetzt werden konnten, war es im Mittelland 

und in den Voralpen zu spat, als die Herzoge hier ihre poli- 

tische Tatigkeit aufnahmen. Schon vor 1150 war im Mittel

land und in den Voralpen die auf selbstandiger Kolonisa

tion beruhende Herrschaftsbildung kleiner und mittlerer 

Dynasten zu weit gediehen. In diesen Landstrichen konnte 

die Verwirklichung einer hochadligen Landesherrschaft 

grbBeren AusmaBes nicht mehr fiber eine breitangelegte 

Kolonisation erfolgen, sondern nur noch uber die Unter- 

werfung des auf seine Unabhangigkeit pochenden Adels. 

Tatsachlich haben die Zahringer gegen 1200 den Versuch 

unternommen, den burgundischen Adel vom Oberaargau 

bis in die Waadt hinein unter ihre BotmaBigkeit zu zwin- 

gen.180 Aufstande und langwierige Kampfe waren die un- 

ausweichliche Folge dieser Bestrebungen. Berchtold V., 

dem Letzten seines Geschlechtes, gelang es, den aufsassi- 

gen Adel wiederholt mit Waffengewalt zu schlagen, was 

zur Vertreibung und Enteignung vieler Familien fiihrte.181 

Ob die Zahringer auf die Dauer tatsachlich ihr Ziel, eine 

Territorialhoheit aufzubauen, erreicht hatten, wenn sie 

nicht 1218 ausgestorben waren, mag dahingestellt bleiben.

Im Laufe des 13.Jahrhunderts werden in der Inner- 

schweiz, vor allem in Uri, zahlreiche Adelsgeschlechter 

faBbar, deren Ursprung offenbar im zahringischen Macht

bereich des Rektorates Burgund lag. Die Freiherren von 

Attinghausen entstammten dem im Emmental beguterten 

Hause Signau-Schweinsberg. An weiteren Geschlechtern, 

die um 1200 in die Innerschweiz gelangt sein diirften, wer

den die Freiherren von Ringgenberg und deren Gefolgs- 

leute, die Rudenz, aufgezahlt, ferner die Schiipfer, die See- 

dorf, die Wiler, die Freiherren von Griinenberg, die Her

ren von Utzigen und von Belp.182 Eine zweite Gruppe aus-
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wartiger Grundherren in Uri, angefiihrt vom Hause Rap- 

perswil, entstammte dem Zilrichseeraum und wird mit den 

Rechten der Fraumimsterabtei Zurich und den Zahrin- 

gern als den Inhabern der Reichsvogtei Zurich in Verbin

dung gebracht.183 Bisher unangefochten ist die These, die- 

se Geschlechter seien als Exponenten der zahringischen 

Territorialpolitik in die Waldstatte gelangt.184 So beste- 

chend der Gedanke zunachst auch sein mag, die Herzoge 

von Zahringen hatten Gebiete in Uri und Unterwalden 

ihren adligen Gefolgsleuten zur Erweiterung ihrer eigenen 

landesherrlichen Macht zur Kolonisation und Herr- 

schaftsgriindung uberlassen, so schwere Bedenken erhe- 

ben sich bei naherer Betrachtung gegen diese Auffassung. 

Zunachst ist festzuhalten, daB die angebliche EinfluBnah- 

me des Hauses Zahringen auf die Innerschweiz, nament- 

lich auf Uri, in den zeitgenossischen Quellen keine direkte 

Stiitze findet, sondern aus einer Reihe von MutmaBungen 

und Schlussen abgeleitet wird, die allesamt nicht zwingend 

sind.185 Auch die meist aufgrund einer Nennung in einer 

Zeugenliste angenommene zahringische Ministerialitat 

der in Betracht fallenden Familien Kleinburgunds darf 

nicht durchwegs als erwiesen gelten.186 Die Schwierigkei- 

ten, welche die Zahringer um 1200 mit dem kleinburgun- 

dischen Adel hatten, und die kriegerischen Erfolge, die 

Berchtold V. verzeichnen konnte, lassen vermuten, das 

Auftauchen burgundischer Adliger in der Waldstatte um 

1200 sei eine Folge der Vertreibungen und Enteignungen 

gewesen, welche die Aufstandischen getroffen haben. Die 

Herren von Belp, die spater auch in Uri als Grundherren 

faBbar werden, sind nachweislich ihrer Guter beraubt wor- 

den, worauf sie sich vor dem zahringischen Zugriff auf die 

Rodungsherrschaft Scherenberg bei Safenwil im Aargau 

zuriickzogen.187 Offenbar sind die Herren von Belp vor der 

Macht des siegreichen Zahringers in eine Waldzone des 

Aargaus ausgewichen, um ihre Unabhangigkeit zu bewah- 

ren. Ahnliche Motive kbnnten das Haus Schweinsberg- 

Attinghausen sowie die anderen Geschlechter aus dem 

kleinburgundischen Raum bewogen haben, sich vor der 

erstarkenden zahringischen Herrschaft in die noch abge- 

legenen Taler der Innerschweiz abzusetzen.188 Die an sich 

gescheiterte Haltung dieser Adelsfamilien, namlich der 

Widerstand gegen die territorialherrschaftlichen Plane der 

Herzoge von Zahringen, hat wenige Generationen spater 

ihre Entsprechung in der Fuhrerstellung derselben Fami

lien im Widerstand gegen die landesherrlichen Anspriiche 

des Hauses Habsburg gefunden.189

Der Einbau allodialer Rodungsherrschaften 

in den spatmittelalterlichen Territorialstaat

Aus bekannten Griinden hatten die seit dem spaten 

12. Jahrhundert auf den Ausbau ihrer Territorialherr- 

schaft bedachten hochadligen Dynasten alles Interesse 

daran, die Eigenguter und die Burgen des niederen Adels 

irgendwie unter ihre Kontrolle zu bringen. Schwere 

Rechtsverletzungen, vor allem die Ubertretung eines ge- 

botenen Landfriedens, gaben dem Inhaber der hochge- 

richtlichen Gewalt die erwiinschte Gelegenheit, gegen den 

niederen Rodungsadel mit Waffengewalt vorzugehen. 

1241 zerstorte Graf Hermann von Frohburg die Burg des 

Ritters Heinrich von Kienberg, weil dieser durch die Aus- 

beutung einer Erzgrube das landesherrliche Bergwerksre- 

gal verletzt hatte.190

Einen Sonderfall stellt der V ertrag von 1256 zwischen dem 

Grafen Meinhard von Tirol und Ritter Nannes von 

Ramosch dar: Unter dem Druck des Grafen verpflichtet 

sich Nannes, die Burg, die er im Unterengadin bauen will, 

dem Meinhard als Lehen aufzugeben, falls er sie auf 

seinem eigenen Allod errichte. Sollte er sie jedoch auf dem 

Boden des Meinhard bauen, wiirde er nur als Burgvogt 

am ten. Dieser Vertrag zeigt, wie der AnstoB zum Burgen- 

bau von Angehorigen des niederen Adels ausgegangen ist, 

der Vertreter der werdenden landesherrlichen Gewalt 

aber die Oberherrschaft behauptet hat.191

GewiB stellt dieser Vertrag mit seinen einseitigen Bedin

gungen eher einen Sonderfall dar. Er paBt aber insofern 

ins Bild des 13. Jahrhunderts, als damals ganz allgemein 

der auf gerodeten Allodien sitzende Kleinadel in die 

Lehns- oder Dienstabhangigkeit des Landesherrn zu gera- 

ten begann. Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts lieBensich 

viele Inhaber kleiner Eigenguter mit Land, Einkiinften 

oder herrschaftlichen Rechten in der Umgebung ihres 

Familiensitzes belehnen und wurden auf diese Weise zu 

Vasallen oder Dienstleuten eines Dynasten.192 Derartige 

Erb- oder Mannlehen konnten mit dem gerodeten Allo

dialgut allmahlich zu einer festen Herrschaft verschmel- 

zen. Nicht selten traten ritterliche Herren in die Lehnsab- 

hangigkeit mehrerer Dynasten, wie u.a. am Beispiel der 

Herren von Ifenthal ersichtlich ist, die auf ihrer allodialen 

Rodungsherrschaft Wartburg saBen, daneben aber liber 

zahlreiche frohburgische, habsburgische und baslerisch- 

bischofliche Lehen verfiigten.193 Man hatte mehrere 

Lehnsherren, um keinen Herrn zu haben.

In vielen Fallen ist das urspriingliche allodiale Rodungs- 

gut mit der Burg dem Landesherrn verkauft oder sonstwie 

libertragen und dann als Lehen wieder in Empfang ge- 

nommen worden. Fur diesen Vorgang gibt es verschie- 

dentlich direkte schriftliche Zeugnisse, am haufigsten 

wohl in der Waadt, wo es im 13. Jahrhundert den Grafen 

von Savoyen gegliickt ist, fast den ganzen selbstandigen 

Kolonisationsadel des Landes in ihre Abhangigkeit zu 

bringen.194 Oft muB man sich bei der Rekonstruktion die

ses Vorganges freilich mit der Feststellung begniigen, daB 

eine Burg mit der dazugehorigen Herrschaft, die urspriing- 

lich als Eigengut faBbar ist, zu einem spateren Zeitpunkt 

als Lehen, sei es als Erb-, sei es als Dienstlehen, er- 

scheint.195

Abb. 21 Tschanuff/ Ramosch GR. Mittelpunkt der kleinen Rodungsherr

schaft Ramosch.
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Abb. 22 Farnsburg BL. Mittelpunkt der Landgrafschaft Sisgau, errichtet 

um 1330-1340. Zustand um 1750, nach E.Biichel.

Durch die Umwandlung der allodialen Giiter und Herr- 

schaften in Lehen geriet der niedere Adel in ein allerdings 

nur recht lockeres Abhangigkeitsverhaltnis, denn die 

Rechte des Lehnsherrn beschrankten sich auf eine Ober- 

hoheit, die dem kleinadligen Lehentrager immer noch 

groBe Selbstandigkeit einraumte.196 Selbstverstandlich 

war er gehalten, die Interessen des Lehns- oder Dienst- 

herrn zu wahren und ihm keinen Schaden zuzufiigen. 

Zudem erfuhr das Widerstandsrecht des Kleinadels 

gegeniiber den Machtanspriichen des Landesherrn durch 

den Eintritt in eine Lehnsabhangigkeit eine betrachtliche 

Einschrankung. Das auBerte sich deutlich in der Rechts- 

stellung der Burg: Die Lehnsvertrage schlossen das 

Offmmgsrecht ein, d.h. die Verpflichtung des Burgherrn, 

seinem Oberherrn im Bedarfsfall die Feste offenzuhal- 

ten.197 Die militarisch-taktischen Auswirkungen dieser 

Bestimmung diirfen im Hinblick auf den geringen fortifi- 

katorischen Wert der meisten Burgen nicht iiberschatzt 

werden. Dagegen bedeutete dieses Offnungsrecht einen 

wichtigen Schritt zum weiteren Ausbau der Landeshoheit, 

denn eine Burg, die dem Lehns- und Landesherrn zur Ver- 

fiigung gehalten werden muBte, kam als Stiitzpunkt eines 

legalen Widerstandes gegen einen nach der Territorial- 

herrschaft strebenden Dynasten nicht mehr in Betracht. 

SchlieBlich offneten sich durch die Ubernahme einer 

Lehnsherrschaft fur den Landesherrn Aussichten auf 

einen spateren Heimfall oder sonst eine Aneignung des 

Lehens.198

Die Umwandlung einer Allodialherrschaft in ein Lehen 

brauchte durchaus nicht nur unter dem Druck eines Lan

desherrn zu erfolgen. Der Eintritt in die Lehns- oder 

Dienstabhangigkeit unterstellte den Kleinadligen dem 

Schutz und Schirm eines machtigen Herrn und legitimierte 

zugleich seinen bisherigen Besitzstand.199 Zudem erwei- 

terte die Belehnung mit zusatzlichen eintraglichen Giitern 

und Rechten seine oft nur bescheidene okonomische Ba

sis.200 Die wirtschaftliche und militarische Krise des Klein

adels im 14. Jahrhundert zwang manchen ritterlichen 

Herrn, sich in den Schutz eines Machtigen zu begeben oder 

aber auf den adligen Lebensstil zu verzichten.201

Die grundherrschaftliche Stellung des allodialen Ro- 

dungsgutes wurde bei der Umwandlung in ein Lehen nicht 

verandert. Unter Vorbehalt des erwahnten Offnungs- 

rechtes blieb dem Burgherrn auch die Austibung des Be- 

festigungsregals erhalten. Auf eigene Kosten konnte er 

seine Feste nach Belieben ausbauen und vergroBern. Erst 

im ausgehenden Mittelalter scheint der Landesherr liber 

die bauliche Verstarkung ausgeliehener Burgen eine 

scharfere Aufsicht ausgetibt zu haben.202
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Wir kommen zum SchluB. Im Feudalsystem des Spatmit- 

telalters iiberwogen von jeher die Lehengiiter, die durch 

Teilung, Abtrennung und mehrmalige Weiterverleihung 

eine sehr starke Zersplitterung erfahren hatten. Ein ganz 

erheblicher Teil der einzelnen Lehen war jedoch ursprilng- 

lich fremdes Allod gewesen, bis es nachtraglich dem wer- 

denden Territorialstaat unterworfen und einverleibt 

wurde. Auf dem Lehnswesen beruhte somit nicht blob die 

als Zersetzung anmutende Aufspaltung des urspriing- 

lichen hochadligen Hausgutes in immer kleinere Partikel 

zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert, sondern auch die 

nachherige Erweiterung der landesherrlichen Macht 

durch die Zufiihrung allodialer Rodungsherrschaften im 

13. bis 15. Jahrhundert. Zur Entstehung der spatmittelal- 

terlichen Fiirstenterritorien, die sich aus landesherrlichen 

und lehnsrechtlichen Elementen zusammensetzten, hat 

die Umwandlung gerodeter Eigengilter in Erb- und 

Dienstlehen entscheidend beigetragen.203

Im Gebiet der heutigen Schweiz ist die rechtliche Sonder- 

stellung der hochmittelalterlichen Rodungsherrschaften 

durch die spateren Entwicklungen nicht vollig verwischt 

worden. Hier kniipft sich die Frage an, inwieweit die Bil- 

dung kleiner allodialer Grundherrschaften im Hochmit- 

telalter die partikularistische und fbderalistische Struktur 

der spat- und nachmittelalterlichen Eidgenossenschaft be- 

einfluBt hat.204 Um dieses Problem abzuklaren, waren 

weitere Untersuchungen notwendig. die nicht mehr in den 

Rahmen dieser Arbeit gehoren.
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