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Der Burgenbau im kyburgischen 

Machtbereich

Im kyburgischen Machtbereich, d.h. zunachst im 

Raume zwischen Boden- und Zurichsee, dann im Aar

gau, wo die Kyburger nach 1180 das Haus Lenzburg 

beerbten, und schlieBlich im Bernbiet, wo sie nach 

1218 die Nachfolge der Herzoge von Zahringen antra- 

ten, hat es im Mittelalter Hunderte von Burgen gege- 

ben.1 Die historische Forschung hat in geduldiger 

Kleinarbeit zusammengetragen, was an schriftlichen 

Nachrichten aus mittelalterlicher Zeit uber die Burgen 

in diesem Teil des deutschschweizerischen Mittellan- 

des erhalten ist2, doch reichen die diirftigen Uberliefe- 

rungsfragmente nicht aus, um ein auch nur einigerma- 

Ben zusammenhangendes Bild uber die Geschichte 

des Burgenbaues im Hochmittelalter erkennen zu las- 

sen, und die Burgenarchaologie, die in der Lage ware, 

einen groBen Teil der Uberlieferungsliicke zu schlie- 

Ben, steckt - trotz wichtigen Teilergebnissen - noch 

tief in den Anfangen.3 Inwieweit bisherige Grabungs- 

resultate burgenkundlich verallgemeinert werden dur

fen, bleibt noch abzuwarten. Immerhin scheint sich 

abzuzeichnen, daB die friihesten Adelsburgen, beste- 

hend aus Holzbauten mit Annaherungshindemissen 

aus kiinstlich ausgehobener oder aufgeschiitteter 

Erde, um die Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert ent- 

standen sind.4 Auch die in den Fehden des 11. Jahr- 

hunderts zweimal zerstorte alteste Anlage der Kyburg 

hat man sich zur Hauptsache als Holz- und Erdbau 

vorzustellen, wobei die Moglichkeit nicht auszuschlie- 

Ben ist, daB der Doppelgraben um das nachmalige 

Burgstadtchen herum als auBeres Annaherungshin- 

dernis bereits bei dieser ersten Anlage bestanden hat.5 

Gewisse Indizien weisen auch auf die Existenz einer 

friihen kiinstlichen Erdaufschiittung im Kembezirk 

der Mbrsburg hin.6

Zbgernd setzt auf den Burgen im nachmaligen kybur

gischen Machtbereich der Steinbau im Verlaufe des 

ll.Jahrhunderts ein, faBbar in einfachen Umfas- 

sungsmauem und Steinhausem von bescheidenen Di- 

mensionen. Im allgemeinen fallt bei diesen friihen 

Steinbauten des ll.und beginnenden 12. Jahrhunderts 

neben der geringen Mauerdicke die sorgfaltige Schich- 

tung des Steinmaterials aus kleinen, quaderformig zu- 

rechtgehauenen Blocken auf. Archaologisch datierte 

Beispiele kennen wir u.a. von Rickenbach, Alt-Re- 

gensberg, Sellenbiiren und von der Habsburg.7

Der massive Steinturm von rechteckigem oder qua- 

dratischem GrundriB mit einer Mauerstarke zwischen 

1,5 und uber 3 m, der bei uns landlaufig als charakte- 

ristisches Merkmal der mittelalterlichen Burg gilt, tritt 

nicht vor der Mitte des 12. Jahrhunderts auf8, abgese- 

hen von seltenen, unter westeuropaischem EinfluB 

entstandenen Sonderfallen.9 Einer noch jiingeren Ent- 

wicklungsstufe des Burgenbaues gehbrt der wohl erst 

um 1250 von der oberitalienischen Burgenarchitektur 

ubernommene sog. «wehrhafte Palas» an, der sich 

vom engen Hauptturm durch seine wohnliche und re- 

prasentative Geraumigkeit unterscheidet.10 Guterhal- 

tene Beispiele zeigen die beiden einander benachbar- 

ten Anlagen von Girsberg und Schwandegg.11

Wenn wir nun versuchen, und das ist ja das Kemthe- 

ma unserer Ausfiihrungen, direkte Beziehungen zwi

schen den vielen Burgen im deutschschweizerischen 

Mittelland und dem Grafenhaus Kyburg-Dillingen 

aufzudecken, stoBen wir auf erhebliche Schwierigkei- 

ten: In den urkundlichen Zeugnissen uber die Grafen 

von Kyburg treten die Burgen wenig in Erscheinung, 

und es ist aufgrund der schriftlichen Uberlieferung 

unmoglich, eine auch nur annahemd vollstandige Li- 

ste derjenigen Burgen zusammenzustellen, die sich 

langere oder kiirzere Zeit tatsachlich in kyburgischer 

Hand befunden haben. Dieses Problem gilt in beson- 

derem MaBe fur die Burgen des kyburgischen Lehns- 

und Dienstadels.12 Zunachst einmal fallt es auBerst 

schwer, diesen Personenkreis in seiner Gesamtheit 

uberhaupt zu fassen. Wenn nicht ausdriicklich ein 

Lehns- oder Dienstverhaltnis urkundlich genannt 

wird, sind wir nicht berechtigt, fur ein Geschlecht Ab- 

hangigkeit vom Hause Kyburg anzunehmen, vor al- 

lem nicht fiir jene Familien, die ausschlieBlich in den 

Zeugenlisten kyburgischer Urkunden oder sonst «in 

der Nahe» der Grafen nachweisbar sind, aber dort 

kein spezifisch.es Pradikat tragen, von dem aus auf ein 

Dienst- oder Lehnsverhaltnis geschlossen werden 

konnte.13 Diese Einschrankung reduziert die Zahl der 

bisher vermuteten kyburgischen Vasallen und Mini- 

sterialen bereits ganz betrachtlich, aber die Schwierig- 

keiten gehen noch weiter. Denn nur in Ausnahmefal- 

len lassen sich diejenigen Familien, fiir welche eine 

Lehns- oder Dienstabhangigkeit vom Hause Kyburg 

glaubhaft gemacht werden kann, schliissig auf dieser
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Burgen im Besitz der Grafen von Kyburg-Dillingen

oder jener bekannten Burg ansiedeln. Ein groBer Teil 

des im Gefolge der Grafen auftretenden Adels hauste 

nachweislich in kyburgischen Stadten oder Burgstadt- 

chen, und es geht nicht an, irgendein lokaladliges Ge- 

schlecht, das sich nach einem Dorf nennt und uns in 

ein paar urkundlichen Erwahnungen entgegentritt, 

mit einer beliebigen Burganlage in Zusammenhang zu 

bringen, die sich in der Nahe des Ortes befindet, nach 

dem die fragliche Familie den Namen fuhrt.14 Derarti- 

ge Identifizierungen sind vor allem dann zu unterlas- 

sen, wenn wegen fehlender archaologischer Untersu- 

chungen uber die Belegungszeit der betreffenden Burg 

gar nichts bekannt ist.15 Im Hinblick auf die bekannte 

Mobilitat des Adels im Besitzstand und in der Nieder- 

lassung wahrend des 12. und 13. Jahrhunderts sind 

nicht einmal jene Familiennamen, die sich wie Girs- 

berg, Schwandegg oder Goldenberg eindeutig auf 

Burgnamen beziehen, zur schliissigen Identifizierung 

eines Wohnsitzes verwendbar.16 Noch schwerer fallt 

fiir unsere Fragestellung ins Gewicht, daB konkrete 

Hinweise auf eine aus allfalligem Lehns- oder Dienst- 

verhaltnis abzuleitende Verfiigungsgewalt der Grafen 

von Kyburg liber die Burgen des in ihrem Gefolge be- 

findlichen Ritteradels fehlen. Im Gegenteil, verschie- 

dene Herren, die unbestreitbar als kyburgische Vasal- 

len oder Dienstleute anzusprechen sind, hausen auf 

Burgen, die sich entweder wie Hallwil auf Eigengut er- 

heben oder die wie Hegi unter anderweitiger Lehns- 

herrschaft stehen.17 Nicht stichhaltig sind Riickschliis- 

se auf den kyburgischen Burgenbesitz aus spaterer 

Zeit. Wir wissen, daB es den Habsburgern, den 

Rechtsnachfolgern des Hauses Kyburg, seit dem spa- 

ten 13. Jahrhundert gegliickt ist, zahlreiche Allodial- 

burgen unter ihre Lehnsgewalt zu bringen.18 Aus die- 

sem Grund bleibt das Verzeichnis habsburgisch-oster- 

reichischer Lehen im Thurgau und Aargau von 1361, 

in dem u. a. die im einstigen kyburgischen EinfluBbe- 

reich gelegenen Burgen Hettlingen, Girsberg oder Alt- 

Teufen genannt werden19, fiir die Zeit der kyburgi

schen Herrschaft ohne Beweiskraft. Die landlaufige 

Vorstellung, der Machtbereich der Grafen von Ky

burg sei durch ein dichtes Netz von sog. «Ministeria- 

lenburgen» militarpolitisch abgesichert gewesen, ent- 

behrt somit jeglicher Grundlage und muB fallengelas- 

sen werden.20 Dies gilt sogar fiir die Burgplatze in un- 

mittelbarer Umgebung der Kyburg selbst (z.B. Gam- 

ser, Ettenhusen, Chamleten). Es handelt sich hier um
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friihe Holz-Erdburgen, die mit dem kyburgischen Mi- 

nisterialadel des 13. Jahrhunderts kaum in Verbin

dung gebracht werden kbnnen.21

Somit erhebt sich die Frage, welche Kriterien iiber- 

haupt dazu berechtigen, eine Burg als «kyburgisch» zu 

bezeichnen. Weder die geographische Lage - ich den- 

ke etwa an die in umnittelbarer Nachbarschaft der 

Kyburg gelegenen Burgplatze - noch bestimmte archi- 

tektonische Merkmale weisen schliissig auf kyburgi

schen Besitz hin. Einziges, wirklich sicheres Kriterium 

ist die direkte urkundliche Nennung, und hier zeigt 

sich nun, daB die Zahl der in kyburgischer Hand be- 

zeugten Burgen gar nicht besonders groB ist. Zudem 

stammen diese Nachrichten mit einer Ausnahme 

(Weinfelden) aus der Spatzeit des Hauses Kyburg, 

d.h. aus dem 13. Jahrhundert, so daB wir fiir die altere 

Zeit des 12. Jahrhunderts fiber Bestand und Funktion 

der kyburgischen Burgen nur Vermutungen anstellen 

kbnnen. DaB die Feste Kyburg selbst im Besitz des 

Grafenhauses gewesen ist, wird freilich wohl kaum je- 

mand bestreiten wollen, umgekehrt verschwindet die 

1180 urkundlich als erste kyburgische Burg erwahnte 

Feste Weinfelden - sie wird damals dem Bischof von 

Konstanz als Lehen aufgegeben - in der Folgezeit aus 

der kyburgischen Uberlieferung.22

Einige andere Burgen, die urkundlich ausdriicklich in 

kyburgischem Besitz bezeugt sind, lassen sich nicht 

mit Sicherheit identifizieren (Stettenberg 1244, Schan- 

nis 1260 und Liebenberg 1244), sie entfallen somit fiir 

unsere weiteren Uberlegungen.23 Andere Anlagen - 

Weinfelden ist bereits genannt worden, Diemtigen im 

Berner Oberland gehbrt auch zu dieser Gruppe24 - 

werden nur gelegentlich erwahnt und diirften sich 

wohl nur kurzfristig in kyburgischer Hand befunden 

haben.

Auf der Landkarte lassen sich die in kyburgischer 

Hand nachweisbaren Burgen in folgende drei Verbrei- 

tungszonen gliedern:

1. das kyburgische Hausgut im Thurgau

2. das Erbe des Hauses Lenzburg im Aargau und im 

Gasterland

3. das zahringische Erbe im Bernbiet.

Welche Bautatigkeit haben die Grafen von Kyburg 

auf ihren Burgen ausgeiibt? Eigentliche Neugriindun- 

gen sind kaum bezeugt.25 Abgesehen von einer be- 

schrankten Zahl von Turmburgen, fiir deren Errich- 

tung im 13. Jahrhundert auf Veranlassung der Grafen 

von Kyburg gewichtige Argumente sprechen26, besit- 

zen wir nur eine einzige schriftliche Nachricht fiber 

eine kyburgische Burgengriindung, namlich die Ur- 

kunde von 1254 fiber den Bau der Feste Moosburg bei 

Effretikon.27 Graf Hartmann IV. laBt damals die Burg 

erbauen und iiberschreibt sie seiner Gemahlin Marga- 

retha von Savoyen. Dank umfassenden Freilegungsar- 

beiten sind wir fiber die Anlage der Moosburg gut un- 

terrichtet28: Sie erhebt sich in ehemals sumpfigem Ge- 

lande auf einem niederen Hiigel und beschreibt im 

GrundriB ein wehrhaftes Mauergeviert mit teilweiser 

Inneniiberbauung und einem zentral angeordneten 

Hauptturm aus machtigen Findlingen. Den Oberbau 

des Turmes hat man sich wohl als vorkragenden, hbl- 

zernen Gaden vorzustellen.

Die erwahnten, offenbar auf Veranlassung der Grafen 

von Kyburg errichteten Turmburgen werden spater zu 

besprechen sein. Stellvertretend fiir diese ganze Grup

pe von Wohntiirmen aus der kyburgischen Spatzeit 

soli hier der im Pfarrhaus neben der Kirche eingebau- 

te Turm von Schlatt erwahnt werden.29 Kyburgische 

Ministerialen, urkundlich in der l.Halfte des 13. Jahr

hunderts nachgewiesen, werden hier ihren Wohn- und 

Amtssitz gehabt haben.30 Die markante Bauweise des 

Turmes in der sog. «Megalithtechnik» wird uns unten 

beschaftigen.31

Aufgrund der schriftlichen Uberlieferung laBt sich 

den Grafen von Kyburg somit eine nur geringe Zahl 

von Burgengriindungen zuschreiben und diese Anla

gen miissen allesamt nach dem ausgehenden 12. Jahr

hundert entstanden sein.32 Einzelne Bauuntersuchun- 

gen und Grabungsbefunde sprechen jedoch fiir eine 

rege Bautatigkeit der Grafen im gleichen Zeitraum auf 

alteren, bereits bestehenden Burgen, und zwar vor al- 

lem auf jenen Anlagen, die fiir das Haus Kyburg als 

Herrschafts- und Verwaltungszentren oder als grafli- 

che Residenzen von besonderer Bedeutung waren. 

Griindliche archaologische und baugeschichtliche 

Untersuchungen konnten hier zweifellos weitere und 

genauere Angaben liefern, sind wir doch mangels ar- 

chaologischer Befunde uber eine allfallig Bautatigkeit 

der Grafen von Kyburg auf der Feste Baden, auf der 

Lenzburg, auf Burgdorf, Thun, Landshut, Jegenstorf, 

Oltingen oder Nieder-Windegg wenig bis gar nicht in- 

formiert. Erfreulicherweise haben jedoch die jiingsten 

Ausgrabungen auf der Morsburg den Nachweis bedeu- 

tender Um- und Ausbauten zwischen ca. 1200 und 

1260 erbracht. Auch die Kyburg muB um 1200 archi- 

tektonisch vollig neu gestaltet worden sein. In mehre- 

ren Etappen sind damals diejenigen Baukorper ent

standen, die heute noch die Gesamtanlage dieser Burg 

bestimmen, d.h. die siidliche Schildmauer, der Berg- 

fried und der angrenzende Wohntrakt, die Kapelle 

und der machtige Palas.

Die archaologischen Untersuchungen in der Burg von 

Zug weisen ebenfalls auf einen bedeutenden Ausbau 

in kyburgischer Zeit um 1200 hin33, und um 1250 wird 

auf der Burg Kasteln bei Gettnau inmitten einer alte

ren Erdburg ein machtiger Wohnturm unter der Bau- 

herrschaft der letzten Grafen von Kyburg aufge- 

fiihrt.34 Auf Kasteln, Kyburg und Morsburg bauen die 

Grafen von Kyburg bereits bestehende Burgen aus
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Kyburg/ ZH um 1930

oder um, wahrend sie in Zug durch die Errichtung 

eines Turmes mit wehrhaftem Bering einen alteren, 

nur schwach befestigten Herrenhof (curtis) in eine 

Burg (castrum) umwandeln.35

Diese Entwicklung vom Herrenhof zur Burg scheint 

sich auch auf Jegenstorf, Landshut und Oltingen ab- 

gespielt zu haben, allerdings noch in der Zeit der Her- 

zbge von Zahringen (vor 1218).36

Bezieht sich die Urkunde von 1254 uber die Errich

tung der Feste Moosburg auf eine verbal tnismaBig be- 

scheidene Burganlage, wird in einem Vertrag von 1237 

zwischen den Grafen von Kyburg und dem Stift Bero- 

miinster die Griindung einer grbBeren Befestigung an- 

gekiindigt.37 Hartmann IV. von Kyburg und sein 

gleichnamiger Neffe erstatten dem Stift widerrechtlich 

in Besitz genommene Giiter zuriick und erhalten dafiir 

tauschweise ein Grundstiick bei Ermensee, auf dem 

sie eine Befestigung (munitio) anzulegen wtinschen. 

Wie schon Hektor Amman nachgewiesen hat38, han- 

delt es sich bei dieser Befestigung um das nachma-lige 

Stadtchen Richensee. Dessen Griindung muB unmit- 

telbar nach 1237 erfolgt sein, denn seit 1242 wird der 

Kyburger Vogt Arnold von Richensee urkundlich re- 

gelmaBig erwahnt.39 Uber die Stadtanlage von Ri

chensee sind wir nur mangelhaft orientiert. Die heuti- 

ge lockere Uberbauung laBt keine Schlusse auf die 

Parzellierung und Uberbauung der Anlage zu. Sondie- 

rungen haben immerhin den UmriB der Stadtmauer 

zutage gefordert, der ein unregelmaBiges Oval von 

knapp 150 m Durchmesser beschreibt. Einzelne Tur- 

me mogen diesen Bering bewehrt haben. Im Zentrum 

des Stadtchens erhebt sich noch heute ein machtiger 

Turm von quadratischem GrundriB mit gut 11 m Sei- 

tenlange und 3,5 m dicken Mauern, aufgefiihrt aus 

machtigen Findlingen.

An dieser Stelle ist es notwendig, einige grundsatzli- 

che Bemerkungen zu den Tinmen vom Typus Richen

see, insbesondere zu der «megalithischen» Mauertech- 

nik, zu machen. Wir finden mittelalterliche Bauwerke 

aus groBen, kaum bearbeiteten Blbcken, vor allem 

Findlingen, im Bereich der eiszeitlichen Gletscherab- 

lagerungen vom Bodenseeraum bis in die mittlere Aa- 

regegend. SchloBwil und Oberwil (Simmental) mar- 

kieren die westliche Verbreitungsgrenze. Neben qua- 

dratischen Tinmen mit engem Innenraum vom Typus 

Richensee kommen auch geraumigere rechteckige 

Bauten vor wie bei Greifensee. Seltener findet sich die 

megalithische Bauweise auch bei Ringmauem (Meers

burg). Ein bemerkenswertes architektonisches Detail 

mag hier verges tell t werden: Der bisweilen nur ange-
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Kyburg. Bergfried und Innenhof, links inneres Tor Kasteln. Zustand um 1950

deutete, aber exakt in der Vertikalen gehaltene Kan- 

tenschlag im Eckverband kann aus bautechnischen 

Griinden erst hinterher, d. h. nach der definitiven Ein- 

mauerung des Ecksteines, erfolgt sein. Wir finden die

sen Kantenschlag in unterschiedlicher Qualitat an den 

meisten Megalithtiirmen. Ein altes Problem bildet die 

Datierung dieser grobschlachtigen Bauwerke. Der ur- 

tumliche Anblick hat immer wieder dazu verleitet, fur 

die Megalithturme ein besonders hohes Alter anzu- 

nehmen. Das «SchldBli» in Aarau wird ins 11. oder 

gar 10. Jahrhundert datiert, der Turm der Meersburg 

am Bodensee gar in die Merowingerzeit (7. Jahrhun

dert).40 Es lohnt sich nicht, die Unhaltbarkeit dieser 

burgenkundlich vollig undiskutablen Friihdatierun- 

gen im einzelnen zu begriinden.41 Im Hinblick auf die 

besondere Bedeutung des «Megalithmauerproblems» 

fur den Burgenbau der Kyburger seien hier wenigstens 

ein paar Erlauterungen angebracht:

1. Megalithturme finden sich besonders haufig in Ver

bindung mit kyburgischen Stadtgrundungen, wo sie 

offenbar die Rolle einer Art «Stadtburg», eines Amts- 

und Wohnsitzes fur den kyburgischen Vogt, spielen. 

Bei DieBenhofen und Frauenfeld, vielleicht auch bei 

Sursee, erhebt sich der Turm auf markantem Gelande- 

sporn am Rande der Stadt, bei Aarau wenige Meter 

auBerhalb der Stadtmauer, bei Richensee im Mittel- 

punkt des Stadtareals, bei Winterthur - sofern hier ein 

Megalithturm bestanden hat - auf einem Hiigel sud- 

lich liber der Stadt.42

2. Fur Richensee enthalt der Wortlaut der Urkunde 

von 1237 nicht den kleinsten Hinweis auf einen bereits 

bestehenden Burgturm. Seine Erbauung muB im Zu- 

sammenhang mit der Stadtgriindung um 1240 erfolgt 

sein.43

3. Die Datierung des ebenfalls in megalithischer Mau

er technik errichteten Turmes der Moosburg ist ur- 

kundlich und archaologisch fur die Zeit um 1250 gesi- 

chert.

4. Die megalithische Ummauerung eines alteren Stein- 

baues auf der Morsburg ist aufgrund der Ausgrabun- 

gen von 1978/79 in die Zeit um 1250 zu datieren, wah- 

rend die Megalithturme von Hunenberg und Zug ar

chaologisch einwandfrei in die Zeit um 1200 anzuset- 

zen sind.44

5. Was an historischen Indizien fur ein hoheres Alter 

des einen oder anderen Megalithturmes vorgebracht

73



Girsberg. Im Zentrum der Anlage ein imposanter, wehrhafter Palas.

Dach neuzeitlich

wird - ich denke etwa an die Meersburg, an Greifen- 

see oder an das «SchloBli» in Aarau45 - kann allenfalls 

die Existenz eines alteren Vorlauferbaues glaubhaft 

machen, tragt aber zur Datierung der megalithischen 

Mauertechnik uberhaupt nichts bei.46

Zusammenfassend konnen wir zum Problem der Me- 

galithtiirme festhalten, daB diese imposanten Bauwer- 

ke teils durch historische Quellen, mehrheitlich aber 

durch archaologische und burgenkundliche Befunde 

in die Zeit zwischen dem ausgehenden 12. und der 

Mitte des 13. Jahrhunderts zu datieren sind. Wo sie in 

Verbindung mit kyburgischen Stadten auftreten, wie 

im Fall von DieBenhofen, Frauenfeld, Richensee, 

Zug, Aarau und vielleicht Sursee - bei Winterthur und 

Mellingen wissen wir zu wenig -, sind sie ungeachtet 

ihrer uneinheitlichen topographischen Lage erst im 

Zusammenhang mit der Stadtgriindung gebaut wor- 

den.47 Im ubrigen diirfte ihre Errichtung von natiirli- 

chen Voraussetzungen, d.h. von einem geniigend 

dichten Vorkommen von Findlingen, abhangig gewe- 

sen sein.

Fehlten diese dicken Brocken in der unmittelbaren 

Umgebung des Bauplatzes, griff man auf anderes 

Steinmaterial zuriick, auf Molassesandstein wie auf 

der Kyburg, auf Tuff wie auf Kasteln, auf Kiesel oder 

Hausteine wie beim Ringmauerbau auf verschiedenen 

Burgen. Im Verbreitungsgebiet glazialer Findlinge 

kommen Megalithbauten haufig vor, sofern die Ver- 

wendung solchen Steinmaterials nicht durch andersar- 

tige Baugewohnheiten ausgeschlossen bleibt.48 Zahl- 

reiche Beispiele belegen, daB sich seit dem spaten 

12. Jahrhundert zwischen Bodensee und Aareraum die 

grobschlachtige Megalithbauweise allgemeiner Be- 

liebtheit erfreut und keineswegs nut auf kyburgischen 

Burgen Anwendung findet.49

Bei der Errichtung von Wohntiirmen fur ihre Amtleu- 

te haben sich die Grafen von Kyburg in der ersten 

Halfte des 13. Jahrhunderts offenbar einer damals all- 

gemein ublichen Bauweise bedient.50

Die kyburgischen Megalithturme, entstanden in Ver

bindung mit Stadtgriindungen, stellen zusammen mit 

den Tiirmen zu Schlatt und auf der Moosburg die ein- 

zige Gruppe von Bauwerken dar, die innerhalb des ky

burgischen Machtbereichs typologisch einen gewissen 

Zusammenhang erkennen lassen. Im Faile von Aarau 

und Richensee darf aufgrund der weitgehenden Uber- 

einstimmungen in den Abmessungen vielleicht sogar
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Moosburg. Fundamente des in Megalithtechnik errichteten 

Hauptturmes

an eine praktisch gleichzeitige, um 1240 anzusetzende 

Entstehung gedacht werden.51

Bei den iibrigen kyburgischen Burganlagen, die grb- 

Bere, einigermaBen gesichert datierte Bausubstanz aus 

der Zeit des Hauses Kyburg-Dillingen aufweisen, hat 

man Miihe, typologische Ubereinstimmungen in der 

Bauweise, in architektonischen Einzelheiten oder in 

der baulichen Gesamtkonzeption zu erkennen, ob- 

wohl die betreffenden Bauten - es handelt sich um die 

kyburgischen Partien auf der Mbrsburg, der Moos

burg und der Kyburg sowie auf den Festen Zug und 

Kasteln - innerhalb des gleichen halben Jahrhunderts 

zwischen ca. 1200 und 1250 entstanden sind. Viel- 

leicht ist man versucht, in der zentralen Lage der 

Haupttiirme auf den Festen Zug, Kyburg und Moos

burg eine typologische Gemeinsamkeit zu erblicken, 

doch findet sich diese Anordnung auch sehr haufig 

auf Burgen, die nicht den Kyburgern gehbrt haben - 

man denke etwa an Hagenwil, Hegi, Alt-Regensberg, 

Eglisau oder Mammertshofen so daB hier kaum von 

einem spezifisch kyburgischen Bauschema gesprochen 

werden darf, zumal auf anderen kyburgischen Festen 

(z.B. Mbrsburg oder Weinfelden) ganz andere Grund- 

riBprinzipien verwirklicht sind.52 Mit dem Fehlen 

eines charakteristischen Bauschemas auf ihren Burgen 

des 13. Jahrhunderts unterscheiden sich die Grafen 

von Kyburg von anderen zeitgenbssischen Dynasten- 

geschlechtern, insbesondere vom Hause Savoyen, das 

im 13. Jahrhundert das mediterrane GrundriBprinzip 

des regelmaBigen Mauergevierts mit den vier runden 

Ecktiirmen ubernommen hat.53 Die Ausgrabungen in 

der Burg Zug haben fur die kyburgische Periode ein 

paar typologisch einzigartige und vorlaufig kaum 

deutbare Befunde erbracht. Dies trifft vor allem fur 

den seltsamen unterirdischen Stollen zu, der unter 

dem Turmfundament hindurch vom Burghof ins 

Burginnere fiihrt, ferner fur die halbrunde, dem 

Hauptturm vorgelagerte Schildmauer.54

Eine bedeutende Bautatigkeit hat das Grafenhaus Ky

burg-Dillingen um 1200 auf der Kyburg selbst entfal- 

tet. Diese Feste wird damals - vielleicht unter teilwei- 

ser Verwendung alterer Partien - innerhalb des unre- 

gelmaBigen Gelandespornes, der den Bauplatz bildet, 

vollkommen neu gestaltet, und zwar entsteht nun ein 

mehrgliedriger, um einen weiten Innenhof gruppierter 

Gebaudekomplex, dessen Hauptelemente aus Berg- 

fried mit Wohntrakt, Kapelle und Palas bestehen. 

Sorgfaltig gearbeitete Bossenquader aus Molasse- 

sandstein bestimmen das AuBere der Mauerfluchten.55 

Nach vbllig anderer Konzeption wird um dieselbe 

Zeit die Mbrsburg umgebaut56: innerhalb des ur-

Kyburg. Bossenquaderverband am Bergfried (um 1200)

spriinglich sehr weitlaufigen, auf einem langlichen 

Hugelsporn gelegenen Burgbezirkes wird an ein be- 

reits bestehendes Steinhaus (l.Halfte 12.Jahrhun

dert?) ein langgestreckter Bering mit teilweiser Innen- 

uberbauung angehangt.57 In einer zweiten, wohl erst 

um 1250 zu datierenden Bauphase erhalt das fruhe 

Steinhaus durch eine megalithische Ummauerung die 

Gestalt eines imposanten Wohnturms.58

Eine mit der Mbrsburg vergleichbare, im Baugedan- 

ken konsequenter geplante, aber offenbar nicht zu 

Ende gefuhrte Entwicklung laBt sich auf Kasteln bei 

Gettnau beobachten.59 Wohl gegen 1250 entsteht in

mitten eines nicht mehr klar erfaBbaren Beringareals 

ein gewaltiger, rechteckiger Wohnturm aus bossierten 

Tuffquadern. Die auf der Kyburg und der Mbrsburg 

in Einzelelemente gegliederten Bauteile werden auf 

Kasteln zu einem einzigen, kompakten Mauerblock 

vereinigt. Unter den kyburgischen Festen verkbrpert 

Kasteln den im Burgenbau der staufischen Zeit ent- 

wickelten Monumentalstil in reinster Form.60

Wenn wir uns nach diesem summarischen Uberblick 

uber den Baubestand auf den kyburgischen Burgen 

der Frage zuwenden, welche Aufgaben diesen Burgen
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DieBenhofen, Unterhof. Ecke des nur noch als Stumpf erhaltenen Me- 

galithturmes

Schlatt. In das spdtere Pfarrhaus integrierter Megalithturm

zugedacht gewesen seien, zu welchen Zwecken sie er- 

richtet worden seien, konnen wir uns leider wiederum 

in nur sehr unzureichendem MaBe auf Grabungsbe- 

funde stutzen, und auch die schriftlichen Quellen er- 

geben ein bloB einseitiges und unvollstandiges Bild. 

Freilich darf als selbstverstandlich angenommen wer- 

den, daB die bekannte Funktionsvielfalt der mittelal- 

terlichen Burg auch fur die Festen des Hauses Kyburg 

gegolten hat.61 Von der neueren Forschung wird ne- 

ben der Rolle der Burg als Mehrzweckbau - adlige Be- 

hausung, Herrschaftszentrum, Statussymbol und 

Wehranlage - vor allem die siedlungs- und wirt- 

schaftsgeschichtliche Bedeutung hervorgehoben.62 So- 

weit ersichtlich - griindliche Untersuchungen stehen 

allerdings aus - erheben sich die Burgen des Hauses 

Kyburg-Dillingen im Bereich von Altsiedelland. Sog. 

«Rodungsburgen», d.h. herrschaftliche Zentren in 

neu erschlossenem Kolonisationsgebiet, sind von den 

Kyburgern im 12. und 13. Jahrhundert anscheinend 

nicht angelegt worden.63

Unklar bleibt die militarische Bedeutung der kyburgi- 

schen Festen. In den sparlichen Nachrichten uber 

kriegerische Ereignisse, in die das Haus Kyburg-Dil

lingen verwickelt war, treten die Burgen wenig in Er- 

scheinung, und die archaologischen Befunde von Zug, 

von der Moosburg, von der Morsburg und von Ri- 

chensee haben keine schliissigen Anhaltspunkte fur 

eine kriegerische Zerstorung oder ein sonstiges milita- 

risches Ereignis in kyburgischer Zeit geliefert.64 Im 

Hinblick auf die Formen der mittelalterlichen Krieg- 

fiihrung waren die mittelalterlichen Burgen ohnehin 

von geringer taktischer Bedeutung. Bei der noch in die 

Epoche des Hauses Kyburg-Winterthur fallenden 

Zerstorung der Kyburg im Investiturstreit 1079 ging 

es um die wirtschaftliche Schadigung eines politischen 

Gegners65, mit der gewaltsamen Besetzung der Festen 

Grasburg und Laupen 1253 verfolgten die Kyburger 

herrschaftspolitische Ziele66, und die Zerstorung der 

Stadtburg von Winterthur gegen 1264 erfolgte im 

Kampf um die stadtische Emanzipation und zielte auf 

die Beseitigung eines verhaBten Herrschaftssymboles 

hin.67 Von einer militarischen Bedrohung der Stadt

76



Henggart. Blick auf den Ringgraben mit vorgelagertem Wall. Rechts 

die Bbschung der kiinstlich aufgeschiitteten Motte

Richensee. Megalithturm mit Hocheingang und Kantenschlag im Eck- 

verband (um 1240) ▼
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Aarau, SchldBli. Der in Megalithtechnik errichtete Turn ist in die 

Zeit der Stadtgriindung um 1240 zu datieren. Oberste Geschosse spat- 

mittelalterlich

Morsburg. Eckpartie der megalithischen Ummauerung des urspriingli- 

chen Steinhauses. Die untersten Teile des Mauerwerks steckten an- 

fdnglich als Fundamente im Boden und sind erst nachtraglich durch 

Abtragung einer Anschuttung (Motte?) freigelegt worden

Winterthur durch die jedenfalls nur kummerliche Be- 

satzung der Turmburg konnte gewiB keine Rede 

sein.68

Fur die Hauptfunktion der mittelalterlichen Burg, die 

Rolle als adliger Wohnsitz, enthalt die schriftliche 

Uberlieferung vor dem Spatmittelalter im allgemeinen 

nur geringe Hinweise. Deutlichere Spuren finden sich 

im Boden und am originalen Baubestand. Zur Zeit der 

Grafen von Kyburg hat man sich die Wohnraume eng, 

dunkel und ungemiitlich vorzustellen. Fiir den Innen- 

ausbau der in Stein aufgefiihrten Wohnturme und Pa- 

lastrakte - Zwischenboden, Binnenwande, Treppen - 

bedient man sich des reichlich vorhandenen Holzes. 

Aus dem gleichen Material werden die vorkragenden 

Obergeschosse gezimmert, ebenso die Dachstuhlkon- 

struktionen, wahrend die Dachhaut aus Schilf, Stroh 

oder Brettschindeln gebildet wird. Gebrannte Ziegel 

kommen in der Zeit vor der Mitte des 13.Jahrhun- 

derts nur im Bereich lokaler Ziegelhutten vor.69 Die 
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Fenster bestehen aus schmalen Scharten und sind mit- 

unter sparsam durch romanische Rundbbgen ver- 

ziert.70 Schon in der ersten Halfte des 12. Jahrhunderts 

beginnt sich die Kachelofenheizung durchzusetzen.71 

GroBere Raume mit weiten Fensterbffnungen (sog. 

«Rittersale») dienen reprasentativen Anlassen und 

sind nur in der warmen Jahreszeit beniitzbar.72 Von 

den eigentlichen Wohnraumen, der «Kemenate», den 

«Kammern», den Schlafraumen und dgL, ist die Kii- 

che mit den Vorratsraumen abgetrennt. Wandnischen 

unterschiedlicher GrbBe dienen zur Aufbewahrung al- 

ler mbglichen Habseligkeiten und zum Aufstellen von 

Talglichtern.73 Das bewegliche Mobiliar ist beschei- 

den, beschrankt sich allerdings nicht auf reine Ge- 

brauchsgegenstande wie Tische, Stiihle, Truhen («Ki- 

sten»), Kitchen- und Haushaltgerate, sondern umfaBt 

auch einige Luxusobjekte, zu denen etwa die reprasen

tativen «Aquamanilia» oder die reich verzierten 

«Minnekastchen» gehdren.74 Wandmalereien in Rau- 

men profaner Zweckbestimmung, wie wir sie von den



Lieli, Gesamtansicht. Zustand um 1930

Burgen des Bundnerlandes oder des Sudtirols kennen, 

sind auf den kyburgischen Festen nicht belegt.75 Fiir 

prazisere Aussagen uber den kyburgischen Alltag auf 

den Burgen waren umfassende archaologische Befun- 

de erforderlich. Wenig erfahren wir uber die Land- 

wirtschaftsbetriebe, die auf den Festen der Grafen 

von Kyburg angesiedelt waren. Immerhin erlauben 

hier spatmittelalterliche Nachrichten Ruckschlusse 

auf die altere Zeit: Im 14. Jahrhundert sind fur die 

Morsburg Baumgarten, Weinberge und ein Sennhof 

bezeugt, und im Fundinventar der gleichen Burg sto- 

Ben wir auf Sicheln, Rebmesser und sonstiges Land- 

wirtschaftsgerat. Zur direkten Versorgung der Burg- 

sassen mit Lebensmitteln diirften an alle kyburgi

schen Festen Landwirtschaftsbetriebe gebunden ge- 

wesen sein.76

Als wichtigste Aufgabe der mittelalterlichen Burg gilt 

heute neben ihren Eigenschaften als Wohnsitz und 

Landwirtschaftsbetrieb ihre Rolle als Herrschaftszen- 

trum77, und in dieser Funktion sind die kyburgischen 

Burgen ab ca. 1200 deutlich faBbar. Vogte und sonsti- 

ge Amtleute aus dem kyburgischen Ministerialen- 

stand sind gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts u. a. 

auf den Burgen von Thun, Nieder-Windegg, Zug, Ba

den, Burgdorf, Frauenfeld und Richensee ausdriick- 

lich erwahnt.78 Die zeitliche Belastung dieser Beamten 

durch ihre Verwaltungstatigkeit darf in ihrem Aus- 

maB freilich nicht uberschatzt werden. Auch auf den 

Burgen Jegenstorf, Landshut, Oltingen, Kasteln, auf 

der Moosburg sowie auf den Tiirmen von Winterthur, 

Schlatt und DieBenhofen werden Vogte gesessen ha- 

ben, wahrend auf anderen Burgen wie Liebenberg, 

Stettenberg oder Wandelberg die Verhaltnisse unklar 

sind. DaB die Nachrichten fiber kyburgische Vogte 

und deren Amtssitze erst gegen die Mitte des 13. Jahr

hunderts einsetzen, hangt nicht bloB mit einer damals 

allgemein starker werdenden Uberlieferungsdichte zu- 

sammen, sondern auch mit einer Umstrukturierung 

der kyburgischen Herrschaftsformen. Das Bemiihen 

um die Ausbildung der Landeshoheit wird nun inten- 

siver. Die territoriale Durchdringung des kyburgi

schen Machtbereiches fiihrt zum Verschwinden klei- 

ner Allodialherrschaften, die sich in der Hand altein- 

gesessener Familien edelfreier Herkunft befinden. 

Diesem Vorgang fallen zahlreiche Burgen zum Opfer, 

die jetzt verlassen werden und verbden. Henggart ge- 

hbrt wohl in diesem Zusammenhang, vermutlich auch
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Weinfelden. Zustand der Burganlage um 1930▲ Morsburg. Bergseitige Front des Megalithbaues.

(Mitte 13. Jahrhundert)
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Hegi, Gesamtansicht mit zentralem Hauptturm. Ringmauer und 

Wohnbauten im Spatmittelalter und in der friihen Neuzeit umgestaltet. 

(Aufnahme von 1930)

RoBberg. Der Vorgang als Ganzes, aus der urkundli- 

chen Uberlieferung von R. Sablonier nachgezeichnet, 

muBte archaologisch noch besser ausgeleuchtet wer

den.79

Die von den Kyburgern errichteten Befestigungen 

wirken, wie das im Urbar von ca. 1260 ganz deutlich 

erkennbar ist, als Kristallisationszentren des Territo- 

rialisierungsprozesses. Sie werden deshalb dort ange- 

legt, wo der kyburgische Besitz nur schwach ausgebil- 

det ist und wo altere Grundherren verdrangt und de- 

ren Guter und Rechte aufgesogen werden sollen. Dies 

ist ganz deutlich bei der Moosburg und bei Richensee 

zu erkennen.80 Auffallenderweise bedient sich die ky

burgische Territorialpolitik im 13. Jahrhundert jedoch 

weniger des Burgenbaues als der Stadtgrundung, und 

es kann kein Zufall sein, daB von den urkundlich faB- 

baren kyburgischen Festen, die als Herrschafts- und 

Verwaltungszentren von Vogten bewohnt werden, die 

meisten in enger Verbindung mit einer Stadt stehen. 

Ausnahmen bilden Sonderfalle wie Kasteln und die 

weniger bedeutenden Anlagen von Nieder-Windegg, 

Moosburg und Schlatt sowie die ehemals zahringi- 

schen Festen Oltingen, Landshut und Jegenstorf. Im 

ubrigen aber hausen die kyburgischen Amtleute in 

den Stadtburgen zu Frauenfeld, DieBenhofen, Aarau, 

Richensee, Burgdorf, Baden, Freiburg usw., und auch 

ein erhebhcher Teil des in kyburgischem Gefolge auf- 

tretenden Ritteradels hat im 13. Jahrhundert Wohn- 

sitz in einer kyburgischen Stadt.81 Schwerpunkte der 

dynastischen Territorialpolitik sind im 13. Jahrhun

dert nicht die Adelsburgen, die als Allod oder Lehen 

den TerritorialisierungsprozeB eher erschweren, son- 

dern die landesherrlichen Stadte.82 Drei Burganlagen 

fallen nun allerdings vbllig aus diesem Rahmen, die 

Kyburg selbst, die Morsburg sowie Kasteln bei Gett- 

nau. Die Kyburg und die Morsburg dienen im 

13. Jahrhundert der graflichen Familie als Residenzen. 

Dies zeigt sich nicht blofi darin, daB die Grafen auf 

den beiden Burgen besonders viele Urkunden ausstel- 

len, sondern vor allem in einem bedeutenden Perso- 

nalbestand, der urkundlich auf den beiden Festen 

nachweisbar ist. Ein ganzer Hofstaat, an der Spitze die 

Inhaber von Hofamtern wie der Marschalk, der 

TruchseB und der Schenk, tritt uns entgegen, begleitet 

von ritterlichem Gefolge, von Pfaffen, Schreibem, 

Arzten und sonstigen dienstbaren Untergebenen. 

Auch Handwerker sind bezeugt. Auf die personelle 

und soziale Umstrukturierung dieses Personals um
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1240 auBert sich R.Sablonier in seinem Beitrag.83 Fur 

dieses betrachtliche Personal boten selbstverstandlich 

die zwei Burgen zu wenig Wohnraum, auch wenn man 

berucksichtigt, daB manche Gefolgsleute nicht dau- 

ernd auf der Kyburg oder der Morsburg gehaust ha- 

ben. Die Hofhaltung der Grafen, verbunden mit land- 

wirtschaftlichen und handwerklichen Versorgungsbe- 

trieben und einem kleinen Sakralbereich, hat zwangs- 

laufig bewirkt, daB sich vor den Kernburgen der bei- 

den Residenzen Burgstadtchen bildeten. Auf der Ky

burg ist dieser vorgelagerte Stadtbezirk noch deutlich 

erkennbar84, auf der Morsburg ist das um 1250 ur- 

kundlich erwahnte Burgstadtchen verschwunden.85 

Die Burg Kasteln bei Gettnau, auf der die Grafen wie- 

derholt urkunden und um 1250 einen gewaltigen Neu- 

bau errichten, hatte fur das Geschlecht vermutlich die 

dritte Residenz abgeben sollen, und zwar im Zusam- 

menhang mit der kyburgischen Territorialpolitik, die 

im siidlichen Aargau weitgespannte Ziele verfolgte.86 

Das Aussterben der Familie hat die Verwirklichung 

der ehrgeizigen Hoffnungen allerdings verhindert.

Uber hbfisch-ritterliches Treiben, verbunden mit Tur- 

nieren und sonstigen Festlichkeiten, ist auf den kybur

gischen Residenzen Morsburg, Kyburg und Kasteln 

nichts bekannt. DaB die Grafen im sog. «Hottinger- 

turm» zu Zurich fiber ein standesgemaBes Absteige- 

quartier verfugen, zeigt indessen fur die Zeit, in der sie 

in der Stadt politischen EinfluB haben, ihre Teilnah- 

me am gesellschaftlichen Leben der ritterlichen Ober- 

schicht von Zurich.87

Nach dem Aussterben des Hauses Kyburg-Dillingen 

ist das weitlaufige Erbe an die Habsburger iibergegan- 

gen, wobei der ehemals zahringische Teil an die habs- 

burgische Nebenlinie Neu-Kyburg fiel. Unter Habs

burg ist der von den Kyburgem begonnene Territoria- 

lisierungsprozeB mit Erfolg weitergefuhrt worden, so 

daB die Burgen ihre Bedeutung als Herrschafts- und 

Verwaltungszentren beibehielten. Die Schrumpfung 

des Burgenbestandes im 14. und 15. Jahrhundert be- 

ruht auf geschichtlichen Prozessen, die hier nicht 

mehr zu verfolgen sind.88

1 Zur Lage der Burgstellen vgl. Karte der historischen Wehrbauten 

der Schweiz und des angrenzenden Auslandes, Blatter 1 und 2, 

Eidg. Landestopographie, Wabern 1976 und 1978.

2 Gute bibliographische Ubersichten liber die historisch orientierte 

Burgenliteratur der Ostschweiz bei Boxler, Burgnamengebung, 14 ff. 

und 40ff., femer bei Sablonier, Adel im Wandel, 45 Anm. 68 und 

273 ff. Erganzungen fiir den Aargau und das Bernbiet: Merz, Burg- 

anlagen (3 Bde.) - Meyer, Werner: Burgenbruch und Adelspolitik 

im alten Bern. Discordia concors, Festgabe fiir Edgar Bonjour 2, 

Basel 1968, 317 ff. - KDM Luzern 4-6.

3 Wichtigste Literatur uber die Burgenarchaologie im Ostschweizer 

Raum, zusammengestellt bei Sablonier, Adel im Wandel, 47 Anm. 

75. Nachzutragen sind folgende Titel: Schneider, Hugo: Die Burg- 

ruine Alt-Regensberg. Schweizer Beitrage zur Kulturgeschichte und 

Archaologie des Mittelalters 6, Olten/Freiburg i. Br. 1979 - Tauber, 

Herd und Ofen - Schneider, Zug - Obrecht, Morsburg - Lithberg, 

Nils: SchloB Hallwil. Bde. 1-5, Stockholm 1925ff. - Die Wasser- 

burg Miilenen. Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons 

Schwyz 63, 1970 (mit Beitragen u.a. von Jost Biirgi, Werner Meyer, 

Hugo Schneider). Femer die provisorischen Berichte uber die Bur- 

gengrabungen der letzten zehn Jahre in NSBV 1972 ff.

4 Noch nicht vollstandig ausgewertete Grabungsergebnisse von 

einer fruhen Holz-Erdburg liegen von der Anlage auf dem Stamm- 

heimerberg «Burghalde» vor. Provisorischer Bericht von Hugo 

Schneider: Die Burg Stammheim, NSBV 9, 1975, 117 f.

5 Der unregelmaBig gezogene Doppelgraben paBt eher zu einer fru

hen Holz-Erdburg als zu einer Stadtanlage des 13. Jahrhunderts. In- 

wieweit die Anlage Gamser auf der gegeniiberliegenden Seite der 

TbB als alterer Vorlaufer der Kyburg gelten kann, miiBte durch 

Grabungen abgeklart werden. (Freundlicher Hinweis von Hugo 

Schneider, Zurich.)

6 Die untersten Partien der Megalithummauerung auf der Morsburg 

erwecken den Anschein einer ursprunglich im Boden versenkten 

Fundamentkonstruktion, die erst durch nachtraglichen Abbau des 

Terrains freigelegt worden ware. Auf Kasteln bei Gettnau hat sich 

ein ahnlicher Vorgang abgespielt. Vgl. unten Anm. 59.

7 Rickenbach: Meyer, Werner: Die Burgstelle Rickenbach. Jahr- 

buch fiir Solothurn. Geschichte 45, 1972. Alt-Regensberg: Schnei

der, Alt-Regensberg. Sellenbiiren: Schneider, Sellenbiiren. Habs

burg: Neueste, vorlaufig noch unpublizierte Grabungsbefunde in 

der nordbstlichen Partie der weitlaufigen Burganlage haben den 

fruhen Baukomplex des 11. Jahrhunderts zutage gefbrdert. 

(Freundliche Mitteilung von Martin Hartmann, Brugg.) Der heuti- 

ge Bau ist wesentlich jiingeren Datums.

8 Archaologische Untersuchungen von Burgen und Steinbauten aus 

der Zeit vor der Mitte des 12. Jahrhunderts verlaufen in der Regel 

ohne Nachweis eines bergfriedartigen Turmes. Beispiele: Schied- 

berg GR, Frohburg SO, Alt-Thierstein AG, Sellenbiiren ZH, Pfun- 

gen «Sal» ZH, Lbwenburg JU, Nivagl GR. - Literaturangaben s. 

oben Anm. 3.

Nicht zu verwechseln mit Wohntiirmen oder Bergfriedbauten sind 

die alteren Steinhauser vom Typus Nivagl GR, Hohenratien GR, 

Alt-Regensberg ZH, Sellenbiiren ZH, Morsburg ZH.

9 Friihe Wohntiirme (1080-1150) werden im burgundisch-west- 

schweizerischen Raum errichtet. Beispiele: Chilion VD, Grenchen 

SO, Rickenbach SO. Meyer, Rickenbach, a. a. O. (s. oben Anm. 7).

10 Poeschel, Erwin: Das Burgenbuch von Graubiinden, Zurich/ 

Leipzig 1930, 128ff.

11 Zu Girsberg und Schwandegg vgl. Zeller-Werdmiiller, 31 If. und 

367 f. (mit summarischen Planen).

12 Einschlagige Literatur zusammengestellt bei Sablonier, Adel im 

Wandel, 50 ff. und Sablonier, Kyburgische Herrschaftsbildung (im 

vorliegenden Band).

13 Sablonier, Adel im Wandel, 158 ff.

14 Sablonier, Adel im Wandel, 68 ff.

15 Burgen unbekannter Belegungszeit, die mit bestimmten Ge- 

schlechtern angeblich kyburgischer Ministerialitat in Verbindung 

gebracht werden, sind u.a. die fruhen Holz-Erdburgen im Raume 

der Kyburg (Chamleten, Ettenhusen, RoBberg usw.). Vgl. die un

hal tbaren Ausfiihrungen bei Stauber, Burgen, 80 f. oder Zeller- 

Werdmuller, 326. - KDM Zurich, 3,98.

16 Sablonier, Adel im Wandel, 70 ff. und insbesondere Anmerkun- 

gen 112, 114 und 116.

17 Zu Hallwil vgl. Siegrist, Jean-Jacques: Beitrage zur Verfassungs- 

und Wirtschaftsgeschichte der Herrschaft Hallwil. Diss. Bern. Ar- 

govia 64, 1952; ferner Merz, Burganlagen 1, 223 (mit Vorbehalten). 

- Zu Hegi vgl. Stauber, Burgen, 93ff. und Hegi-Naef, Friedrich: 

Schloss und Herrschaft Hegi. Neujahrsblatt der Htilfsgesellschaft 

Winterthur 1925.

18 Sablonier, Adel im Wandel, 210 ff.

19 HU 2,408, besonders 474 ff. (Lehen im Thurgau).
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20 Abzulehnen ist auch Staubers merkwiirdige und undiskutable 

Theorie von einem «Verkehrsadel», in der er eine eigene Adels- 

schicht postuliert, die zur Hauptsache vom Landesherm zur Uber- 

wachung des Verkehrs eingesetzt gewesen sei und zu diesem Zweck 

bestimmte Burgen und Wohntiirme an Verkehrsknotenpunkten 

oder an Verkehrsrouten bewohnt habe. Stauber, Burgen, 2 ff.

21 Das Verhaltnis dieser friihen Burgen zur altesten Anlage auf der 

Kyburg, die durch ihren Umfang eine eindeutige Vorrangstellung 

beansprucht, bleibt mittels Grabungen noch abzuklaren. Wo keine 

Mauer- und Mbrtelspuren sichtbar sind (u. a. Gamser, Ettenhusen) 

darf mit einer Auflassung spatestens um 1200 gerechnet werden. 

Auf Chamleten ist die urspriingliche Holz-Erdburg nachtraglich in 

eine Steinburg umgewandelt worden. KDM Zurich 3, 98 f.

22 UBZ 1, 212 f. Nr. 336 (1180 Aug. 22.).

23 UBZ 2, 105 ff. Nr. 599 (1244 April 25.) und 3, 206 f. Nr. 1108 

(1260 Juli7.).

24 FRB 2,461 f. Nr. 440 (1257).

25 Direkte schriftliche Nachrichten uber die Griindung von Burgen 

sind in der mittelalterlichen (jberlieferung grundsatzlich selten und 

beruhen in der Regel auf einer speziellen, vorwiegend konfliktbe- 

tonten Situation. - Die Burgenarchaologie ist im Kyburger Raum 

noch zu wenig weit gediehen, als daB statistisch verbindliche Anga- 

ben uber bestimmte bevorzugte Griindungsperioden gemacht wer

den kbnnten. Wenn man heute in der Lage ist, die altesten Bauteile 

vieler Burgen der Zeit zwischen ca. 1170 und 1250 zuzuweisen, be- 

legt man damit lediglich eine rege Bautatigkeit in dieser Epoche, 

ohne etwas liber vielleicht viel weiter zuriickliegende Griindungsda- 

ten auszusagen. Als Beispiel fur diese Problematik sei Schauenberg 

(Gde. Hofstetten b. Elgg ZH) genannt, wo die Ausgrabungen ge- 

zeigt haben, daB die in schriftlichen Quellen des 13./14. Jahrhun- 

derts faBbare Burg an der Stelle einer wesentlich alteren Anlage aus 

Holz und Erde (11. Jahrhundert?) errichtet worden ist.

26 S. unten Anm. 29 und 50.

27 UBZ 2, 362f. Nr. 902 (1254 Juni 5.).

28 Altere Grabungen von 1896: Zeller-Werdmiiller, H.: Die Moos

burg. ASA 30, 1897, 7ff. - Grabungen von 1953: Meili, Wilfried: 

Schone Grabungserfolge auf der Ruine Moosburg bei Effretikon. 

Ziircher Chronik NF 3, 1954, 58ff. - Neueste Untersuchungen und 

Konservierungsarbeiten: 7. Bericht der Ziircher Denkmalpflege 

1970-1974, 2. Teil, 81 f. - KDM Zurich 3, 96 f.

29 Zeller-Werdmiiller, 364 (mit Plan) und Stauber, Burgen, 267 ff.

30 Kyburgische Ministerialen, die sich nach Schlatt nennen, sind be- 

reits 1180 bezeugt (UBZ 1, 212/Nr. 336, 1180 Aug. 22.), doch ist es 
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