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Burgenbau und Burgenbruch in den Waldstatten

Burgenbau und Herrschaftsbildung

Uber die Anfange des Burgenbaues in der Inner- 

schweiz herrscht einstweilen Unklarheit. Inwiefern 

der 857 urkundlich belegte Ortsname Biirglen (Burgil- 

la) am Eingang ins Schachental als Beleg fur eine 

fruhmittelalterliche oder gar rbmische Befestigung 

verstanden werden kann, bleibt sehr zweifelhaft.1 An- 

lagen aus der Friihzeit der Adelsburgen, d.h. aus dem 

10. und beginnenden 11. Jahrhundert, sind bis jetzt im 

Raume des Vierwaldstattersees nicht nachgewiesen, 

doch darf die Mbglichkeit ihrer Existenz keineswegs 

ausgeschlossen werden.2

Burgplatze, die von ihren typologischen Merkmalen 

oder von ihren erst spater fassbaren Besitzverhaltnis- 

sen her zur altesten Griindungsschicht aus der Zeit 

der Jahrtausendwende gehbren kbnnten, sind die An- 

lagen von Kiissnacht und Engiberg in Schwyz, Rotz- 

berg, Drachenloch und Gisifliieli in Nidwalden.3 In 

Uri und Obwalden sind keine ahnlichen Objekte be- 

kannt.

Herrenhbfe («curtes»), die Verwaltungszentren grbs- 

serer Giiterkomplexe, die spater in Burgen umgewan- 

delt oder durch Burgen abgelbst worden sind, sind 

mehrfach bezeugt oder wenigstens glaubwiirdig er- 

schliessbar.4 Wie die Ausgrabungen in Zug ZG und 

Bumpliz BE gezeigt haben, hat man sich unter der 

Kernanlage solcher Herrenhbfe einen graben- und pa- 

lisadenbefestigten Siedlungsplatz mit Pfosten- und 

Grubenhausern vorzustellen.5

Sichere Belege fur den Burgenbau in der Innerschweiz 

setzen gegen die Mitte des 11. Jahrhunderts mit der ar- 

chaologisch datierten Anlage von Sarnen/Landenberg 

ein.6 Spatestens um die Wende vom ll.zum 12. Jahr

hundert diirfte Attinghausen entstanden sein.7 Weite- 

re Burgen, deren Erbauung aufgrund von Grabungs- 

ergebnissen vor die Mitte des 12. Jahrhunderts datiert 

werden kbnnten, sind bis jetzt in Uri, Schwyz und Un- 

terwalden nicht belegt.8

In der mittelalterlichen Adelsburg vereinigten sich 

verschiedene Funktionen: Die Burg war zugleich 

Wohnsitz, Mittelpunkt eines Landwirtschafts- und 

Gewerbebetriebes sowie Zentrum eines herrschaftli- 

chen Besitzkomplexes unterschiedlicher Giiter und 

Rechte.9 In diesen Eigenschaften hatte die Burg im 

Verlaufe des Hochmittelalters den alten Herrenhof, 

die «curtis», nach und nach abgelbst.10

Bis um 1200 finden sich in den sparlichen Schriftquel- 

len der Innerschweiz keine direkten Belege fur die 

Funktion der Burgen als Herrschaftsmittelpunkte, 

nicht einmal die Inhaber sind mit Sicherheit zu identi- 

fizieren. Wenn wir die gegen 1050 auf dem Landen- 

berg ob Sarnen errichtete Burg den Grafen von Lenz

burg zuschreiben und in ihr den Mittelpunkt des an- 

sehnlichen Lenzburger Giiterkomplexes in Obwalden 

sehen, entspricht diese Vermutung den urkundlichen 

Nachrichten liber den lenzburgischen Besitz, der ar- 

chaologischen Datierung und dem allgemeinen Mo- 

dellwissen der Burgenkunde, doch miissen wir den

Fluelen, Burgturm von Rudenz mit barockem Aufbau.
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Schwyz, Archivturm. (Staatsarchiv Schwyz)

schlussigen Beweis schuldig bleiben.11 Die wohl im 

11. Jahrhundert gegriindete Feste Kiissnacht diirfte, 

auf Rodungsland gebaut, den Mittelpunkt des aus Ei

gen und Lehen zusammengesetzten Familiengutes der 

edelfreien Herren von Kiissnacht gebildet und in die- 

ser Eigenschaft einen alteren Herrenhof ersetzt ha

ben.12 Uber die Grosse und Struktur des jedenfalls bis 

in die Jahrtausendwende zuriickreichenden Giiterver- 

bandes der Herren von Seedorf, als dessen Zentrum 

die gleichnamige Burg zu betrachten ist, wissen wir 

nichts.13 Umgekehrt lasst sich der umfangreiche, aus 

unterschiedlichen, heterogenen Giitern und Rechten 

zusammengesetzte Besitz der Freiherren von Atting- 

hausen wenn auch nicht vollstandig, so doch in den 

grossen Ziigen rekonstruieren, doch bleibt die Rolle 

der Burg Attinghausen - urkundlich wird sie bloss 

einmal erwahnt - innerhalb des freiherrlichen Giiter- 

komplexes kaum fassbar.14

Wie bereits erwahnt, sind in der Innerschweiz zahlrei- 

che Herrenhbfe als friihe, bis vor die Jahrtausendwen

de zuriickreichende Herrschaftszentren nachweisbar. 

Auch wenn ihr genauer Standort nur noch in Einzel- 

fallen bestimmt werden kann15, besteht doch kein 

Zweifel, dass sich alle diese Hbfe in unmittelbarem 

Bereich der Ddrfer, d.h. auf fruhmittelalterlichem 

Altsiedelland, befunden haben mussen.16 Viele Burgen 

sind dagegen im Zusammenhang mit dem hochmittel- 

alterlichen Landesausbau auf neu erschlossenem Bo

den entstanden.17 Manches Burggut, d.h. der direkt 

von der Burg aus bewirtschaftete Umschwung, gibt 

sich noch heute von seiner Lage und Umgebung her 

als einstiges Rodungsland zu erkennen. Dies gilt u. a. 

fur die Anlagen von Zwing Uri und Attinghausen in 

Uri, Engiberg, Ahaburg und Schwanau in Schwyz, Gi- 

siflueli, Rotzberg und Drachenloch in Nidwalden.18 

Wie umfangreich das den Burgen angegliederte Ro

dungsland tatsachlich gewesen ist, in welchem Aus- 

mass es vogtei- und grundherrschaftlich strukturiert 

worden ist und wie zahlreich die auf dem Kolonisa- 

tionsland angesiedelte Bevolkerung gewesen ist, lasst 

sich aufgrund der diirftigen Quellenlage nicht beurtei- 

len.19 Mit Sicherheit hatte der Landesausbau um die 

Jahrtausendwende bereits die abgelegeneren Partien 

der Alpregion erfasst.20

Als Herrschafts- und Verwaltungszentren lassen sich 

in der Innerschweiz die Burgen im 13. Jahrhundert 

deutlicher erkennen, und zwar sowohl in weltlichen 

als auch in geistlichen Giiterkomplexen. Als weltliche 

Machthaber, die ihre Wohnsitze zwar ausserhalb der 

Waldstatte haben, daselbst aber iiber umfangreichen 

Besitz verfugen, der verwaltet, betreut und unter Um- 

standen auch verteidigt werden muss, treten uns u. a. 

in Uri die Vogte, bzw. Grafen von Rapperswil, in Ob- 

walden die Freiherren von Brienz-Ringgenberg, in 

Nidwalden die Habsburger und in Schwyz die Kybur- 

ger und Frohburger entgegen.21 Als Wohn- und Amts- 

sitze fur die lokalen Verwaiter dieser Giiter entstan

den in der l.Halfte des 13.Jahrhunderts zahlreiche 

KJeinburgen, meist in Verbindung mit einem alten 

Herrenhof oder als Ersatz fur einen solchen.22

Auch auf Klostergut wurden kleine Burgen gebaut: In 

Uri entstanden Wohntiirme fur die Meier und Dienst- 

leute der Fraumtinsterabtei Zurich und des Klosters 

Wettingen23, im Urserental fur die Ministerialen des 

Klosters Disentis24, in Ob- und Nidwalden fur die 

Meier, Kellner und Dienstleute der Kloster Engel- 

berg, Murbach und Luzern.25

All diese KJeinburgen waren Amtssitze, die als lokale 

Zentren der herrschaftlichen Giiterkomplexe galten 

und einem Dienstmann als Behausung dienten. In die 

Meiertiirme der Fraumtinsterabtei zu Btirglen, Erst- 

feld und Silenen mussten die Zehnten abgeliefert wer

den26, an den Turm zu Fluelen, vermutlich von den 

Rapperswilern errichtet, waren die Sustrechte und der 

Reichszoll gebunden27, mit Sustfunktionen scheinen 

auch die Anlagen von Silenen und Wolfenschiessen 

ausgestattet gewesen zu sein. Vom Turm im Kleinteil 

zu Giswil aus verwalteten Meier und vom «Hexen-
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turm» zu Sarnen aus die Kellner von Samen Giiter 

des Klosters Murbach.28 Ahnliche Funktionen diirften 

auf Schwyzer Gebiet die Turme Kussnacht, Perfiden, 

Ahaburg sowie der sog. Archivturm zu Schwyz erfullt 

haben.29 Mittelpunkt des Murbacher Besitzes in Nid- 

walden war das zur Turmburg ausgebaute «Hbfli», 

d. h. der alte Herrenhof, zu Stans.30

Wenn der Herrschaftsinhaber weit weg wohnte, be- 

stand stets die Gefahr, dass sich der lokale Verwal- 

tungsbeamte selbstandig machte, dass er durch eigene 

Rodungen ein Allod erwarb oder dass er ganz einfach 

eine personliche Machtstellung aufbaute.31 Eine der- 

artige Entwicklung konnte sich im Raume von Silenen 

zugetragen haben, wo es auf engstem Raum drei Bur- 

gen gab, von denen wenigstens eine als Eigengut der 

klbsterlichen Meier gait.32 Um die Wiederholung einer 

Schadigung von Klostergut zu verhindem, erlegte 

1248 der Abt von Wettingen dem Ministerialen Nie- 

mirschin zusammen mit der Erlaubnis, den Turm von 

Schattdorf wieder aufzubauen, eine ganze Reihe von 

einschrankenden Bedingungen auf.33

Mit Ausnahme der Anlage von Wolfenschiessen, die 

mit rechteckigem Bering und eingebundenem Wohn- 

turm einem sonst wenig belegten Typ der befestigten

Wolfenschiessen, Zustandvor der Restaurierung, um 1930.

Rudenz bei Giswil.
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Schweinsberg, Ansicht von S. Zustandum 1900.

Sust entspricht34, und der aus Turin, Bering und Palas 

bestehenden Inselburg Schwanau handelt es sich bei 

all den anderen Burgen um einfache Wohnturme mit 

wenigen, untergeordneten Nebenbauten.35 Ein Bering 

ist nicht uberall feststellbar.

Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts, als sich im Bur- 

genbau der Monumentalstil durchzusetzen begonnen 

hatte, gait der Turm als fester und wesentlicher Be- 

standteil einer Burg. Der sog. «Hexenturm» von Sar- 

nen ist um 1300 errichtet worden36, der Turm von 

Schwanau im ausgehenden 12. Jahrhundert.37 Die ub- 

rigen Tiirme der Innerschweizer Kleinburgen sind 

kaum vor das friihe 13. Jahrhundert zu datieren, die 

Meiertiirme der Fraumiinsterabtei wohl erst in die 

Zeit um 1250.38

Als hochragende Steinbauten, bisweilen erst noch auf 

erhbhtem Standort errichtet, hoben sich die Turmbur- 

gen deutlich von den einfachen Bauernhausern ihrer 

dbrflichen Umgebung ab. Sie verkbrperten Macht, 

Reichtum und legitime Herrschaft und boten ihren 

Bewohnern Schutz vor rauberischen Uberfallen.39 

Ganzlich verfehlt ware es aber, diesen kleinen Anla- 

gen einen militarisch-taktischen Wert beizumessen. 

Von den armselig ausgeriisteten, mit wenigen Waffen- 

knechten versehenen Turmburgen aus liess sich mili- 

tarisch weder ein Raum beherrschen noch ein Durch- 

gang sperren, geschweige denn ein Land unterdriik- 

ken.40 Historische Uberlegungen uber die Bedeutung 

der Innerschweizer Kleinburgen, denen Vorstellungen 

von einer raumbeherrschenden Wirkung dieser 

Wohnturme zugrunde liegen, kbnnen von vornherein 

als gegenstandslos betrachtet werden.41
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Wohntiirme und Steinhauser 

in den Dorfem

Neben den Kleinburgen, die uns in der Innerschweiz 

seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert als Zentren 

herrschaftlicher Giiterkomplexe, als Ablieferungsplat- 

ze fiir vogteiliche und grundherrliche Abgaben und als 

Wohnsitze von Ministerialen, Meiern, Kellnern etc. 

entgegentreten, fmden sich in Uri, Schwyz und Unter

walden auch Spuren zahlreicher Wohntiirme und 

Steinhauser ohne ersichtliche Beziehungen zu einem 

herrschaftlichen Giiterverband. Kennzeichnend fiir 

diese Bauten ist ihre Lage inmitten der Dbrfer.1

In Einzelfallen konnen Besitzer- oder Erbauerfamilien 

glaubhaft gemacht oder nachgewiesen werden: Der im 

heutigen Gasthof «Krone» zu Steinen eingebaute 

Wohnturm ist nach der Uberlieferung des Weissen 

Buches als Sitz der Familie Stauffacher anzuspre- 

chen.2 Bei dem 1283 als Eigengut Gregors von Silenen 

bezeugten Steinhaus handelt es sich nicht um den 

grossen Wohnturm zu Silenen, der als Meierturm, d.h. 

als Amtssitz der Fraumiinsterabtei, zu identifizieren 

ist, sondern um den heute noch erhaltenen Steinbau 

im Tagerlohn bei der Kirche Silenen.3

Tiirme und Steinhauser ahnlicher Bauweise und 

Funktion sind in Uri auch sonst nachweisbar4, beson- 

ders haufig miissen sie in Nidwalden gewesen sein, in 

Obwalden sind sie fiir Edisried und Sarnen bezeugt.5 

Wie die Erfahrung in anderen Kantonen gezeigt hat, 

linden sich darartige Wohntiirme oft eingebaut in jiin- 

gere Hauser.6 Mit grosser Wahrscheinlichkeit darf ver- 

mutet werden, dass in den Substrukturen von Inner- 

schweizer Bauern- und Patrizierhausern noch weitere, 

bisher unbekannte Wohntiirme stecken.

In grosseren Ortschaften konnen gleich mehrere 

Wohntiirme und Steinhauser auftreten. R. Durrer 

nimmt fiir Stans, gestiitzt auf Cysat, sieben derartige

Steinen, Reste des im Restaurant «Krone» eingebauten Stauffacher- 

turmes. (Staatsarchiv Schwyz, Aufn. Steiner, Schwyz)
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Silenen, Steinhaus im Tagerlohn.

Bauwerke an7, je zwei Wohntiirme sind fur Buochs 

und Beckenried bezeugt8, mindestens drei fur Alt

dorf.9 Noch gut erkennbar sind die vier Wohntiirme 

von Biirglen.10

Mit der Errichtung von festen Steinbauten unterstrich 

die landliche Oberschicht ihren Anspruch auf sozialen 

Aufstieg und Anerkennung durch die ritterliche Ge

sellschaft.11 Der Wohnturm oder das Steinhaus, die 

einfachste Ausfuhrung der mittelalterlichen Burg, bil- 

dete im 13. Jahrhundert die Voraussetzung fur eine rit

terliche Lebensfiihrung.12 Zusammen mit anderen Sta- 

tussymbolen wie Schwert, Sporen, Falke oder Feder- 

hut galten Steinhaus und Wohnturm als Zeichen ge- 

hobenen Standes: Ihre Errichtung, abgestiitzt auf 

tragfahige Wirtschaftsverhaltnisse, ermbglichte den 

Aufstieg in die soziale und politische Fiihrungs- 

schicht.13 Umgekehrt blieb der einfache Wohnturm, 

gemessen an anderen Burgentypen grosserer Dimen- 

sionen, von seiner ausseren Erscheinung und von sei

ner Lage im Dorf her bescheiden genug, um nicht all- 

zu provokativ Herrschafts- und Machtanspruch zu 

verkiinden. Zahlreichen Familien der politischen Fiih- 

rungsschicht in den Anfangszeiten der Eidgenossen- 

schaft kbnnen derartige Wohntiirme als Behausung 

zugewiesen werden, so u. a. den Meiern von Silenen, 

den Schiipfer, den von Moos, Stauffacher, Oedisried,

Winkelried, Waltersberg sowie den Meiern von 

Stans.14

Ein militarischer Wert kam diesen Steinbauten unter 

keinen Umstanden zu. Vom Auftreten mehrerer Tiir- 

me innerhalb ein und derselben Ortschaft darf auf 

keine zusammenhangenden Befestigungssysteme ge- 

schlossen werden, zumal wir iiber die Besitzverhaltnis- 

se selten genau Bescheid wissen und die baulichen 

Uberreste, soweit sie datierbare Elemente enthalten, 

verschiedene Entstehungszeiten erkennen lassen, die 

jedoch in keinem Faile vor das 13. Jahrhundert anzu- 

setzen sind.15

Trotz ihrer militarischen Bedeutungslosigkeit galten 

Steinhauser und Wohntiirme als Befestigungsanlagen, 

deren Errichtung formalrechtlich der kbniglichen, 

bzw. landesherrlichen Gewalt unterstellt war.16 Bis ins 

13. Jahrhundert hinein scheint der Bau von Turmbur- 

gen in der Innerschweiz durch keine landesherrlichen 

Eingriffe behindert worden zu sein. Mit dem zuneh- 

menden Territorialisierungsdruck Habsburgs im spa- 

ten 13. Jahrhundert, den vor allem die lokale Ober

schicht zu spiiren bekam, diirfte das Befestigungsregal 

scharfer gehandhabt worden sein. Eine Erinnerung an 

diese Entwicklung hat die Chronik des Weissen Bu- 

ches mit der Erzahlung vom Steinhaus Stauffachers 

und der drohenden Haltung des Vogtes bewahrt.17
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Mittelalterlicher Wohnturm mit vorkragendem Obergeschoss. Um- 

zeichnung einer Freskodarstellung aus dem 14. Jahrhundert in der Kir- 

che von St. Niklausen ob Kerns.

Als private Reprasentationsbauten haben verschiede- 

ne Wohntiirme die Entstehung der Eidgenossenschaft 

iiberlebt und sind bis weit ins Spatmittelalter hinein 

bewohnt geblieben, bis sie entweder in neuere Gebau- 

dekomplexe einbezogen oder verlassen und dem Zer- 

fall preisgegeben warden, weil sie den gehobenen 

Wohnanspriichen nicht mehr geniigten.18

I Vgl. Burgenkarte der Schweiz, Blatt 2, Kantone Uri, Schwyz, Ob- 

und Nidwalden

2QW III/l, 11.-Koo: 689.27/211.62.

3QWI/1, 1422.-Koo: 694.22/183.08.

4 Burgenkarte der Schweiz, Blatt 2 (Altdorf und Biirglen). - S. unten 

Anm. 9 und 10.

5 Zu Nidwalden vgl. unten Anm. 7 und 8. - Zu Obwalden vgl. Dur- 

rer, KDM Unterwalden, 260 f. (Edisried) und 613 ff. (Sarnen, Haus 

am Grund).

6Beispiele: Schwanden/Im Thon GL, Elm GL, Seengen AG, 

Schlatt ZH.

7Durrer, KDM Unterwalden, 826 ff.

8Durrer, KDM Unterwalden, 40 ff. und 68 ff.

’Ttirme zu Altdorf: 1. «Turmli» (Telldenkmal), Koo: 691.87/ 

193.00. 2. Turm Winterberg, Koo: 691.64/193.05. 3. Turm auf der 

Thurmmatte. Genauer Standort unbekannt. Hubler, Adel, 24f.

10 Schneider, Hugo: Ttirme zu Biirglen UR. NSBV 1960,4 und 

1961.1.

II Meyer, Werner: Die Burg als representatives Statussymbol, Zeit- 

schrift fur Schweizerische Archaologie und Kunstgeschichte (ZAK) 

33, 1976, 173 ff.

12 van Winter, Johanna Maria: Ritterturm, Ideal und Wirklichkeit, 

Miinchen 1969, 84 f.

13 van Winter, a.a.O. (Anm. 12), 89ff.

14Gloggner, Mitwirkung, 62ff. und 1 lOff.

15 Einzelne Ttirme sind von der alteren Forschung viel zu frtih ange- 

setzt worden, was sich z.T. auf irreftihrende Orientierungstafeln 

niedergeschlagen hat. Zeller-Werdmiiller, Denkmaler, 122ff.

16 Meyer, Schweizerbund, 141 ff. - Patze, Hans (Hrsg.): Die Burgen 

im deutschen Sprachraum. Ihre rechts- und verfassungsgeschichtli- 

che Bedeutung. II, stidliche Territorien. Sigmaringen 1976 (Vortra- 

ge und Forschungen/Konstanzer Arbeitskreis fiir mittelalterliche 

Geschichte 19).

17QW III/l, Ilf. - Meyer, Befreiungstradition, 115, Anm. 71 und 

140ff.

18 Beispiele fiir Auflassung und Zerfall im Spatmittelalter: Silenen 

UR, Hospental UR, Rudenz OW, Retschrieden NW. Umbau, bzw. 

Einbeziehung in neueren Gebaudekomplex: Fliielen UR, Archiv- 

turm SZ, Hbfli/Stans NW, Wolfenschiessen NW, Sarnen/Haus am 

Grund OW.

Burgenbau und landesherrliche 

Territorialbildung

Fiir die territoriale Entwicklung der Waldstatte sollte 

sich entscheidend auswirken, dass im Hochmittelalter 

die Kerngebiete und Kristallisationszentren dynasti- 

scher Machthaber weit ausserhalb der Lander am 

Vierwaldstattersee lagen und dass im Verlaufe des 

Landesausbaues und der damit verbundenen herr- 

schaftlichen Durchdringung kein bedeutender Macht

haber seinen Hauptsitz in das neu erschlossene Kolo- 

nisationsland am Vierwaldstattersee verlegte.1 Bis um 

1200 lenkten die in der Innerschweiz begiiterten Dy- 

nasten das Schicksal der Waldstatte aus der Feme, 

von der Lenzburg, der Feste Baden, der Frohburg, der 

Kyburg, der Stadt Zurich aus.2 Die Ausiibung der 

grundherrlichen Rechte erfolgte uber die Fronhofe, 

wie sie fur die Gebiete von Schwyz und Unterwalden 

bezeugt sind.3 Uber den Bau landesherrlicher Burgen 

sind wir fur das 11. und 12. Jahrhundert schlecht in- 

formiert. Als lenzburgische Griindung diirfte die Fe

ste Landenberg ob Sarnen zu betrachten sein, mbgli- 

cherweise auch der Rotzberg ob Stans und die wenig 

bekannte Anlage auf dem Engiberg ob Steinen.4 In 

Uri sind keine analogen Burgplatze fassbar.

Landesherrliche Festen aus der Friihzeit des Burgen- 

baus konnten mit ihrer betrachtlichen Innenflache als 

Fluchtplatze fiir die Bevblkerung bei Kriegsgefahr 

dienen, aber auch kurzfristig als Unterkiinfte fur klei- 

nere Truppenverbande. Zur Hauptsache bildeten der

ar tige Burgen den Wohnsitz eines landesherrlichen 

Gefolgsmannes, der in dessen Abwesenheit die Rechte 

und Interessen der Herrschaft wahrnahm und die 

Raumlichkeiten der Burg mit den Vorraten fiir die ge- 

legentlichen Besuche des Landesherrn in Ordnung 

hielt.5 6 7 8 * 10 II Die Burganlage auf dem Landenberg, die die-
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Schattdorf mittelalterlicher Wohnturm, nachtraglich zum Pulverhaus 

umgestaltet.

Rotzberg, Reste der Ringmauer.

sem Funktionsschema entsprach, hat mit dem Aus- 

sterben der Grafen von Lenzburg 1173 an Bedeutung 

verloren und ist um 1200 verlassen worden.6 Ahnli- 

ches konnte sich auf den Burgen Rotzberg und Engi- 

berg zugetragen haben.7

Nach 1173 wurde das Lenzburger Erbe aufgeteilt.8 

Der Unterwaldner Besitz fiel an die Habsburger, das 

Gut in Schwyz teils an Habsburg, teils an die Grafen 

von Kyburg. Wie intensiv letztere die herrschaftspoli- 

tische Durchdringung alten lenzburgischen Eigens im 

Landstrich zwischen Zuger- und Vierwaldstattersee 

betrieben haben, bleibt schwer abzuschatzen. An der 

Stelle eines alten Herrenhofes legten die Kyburger in 

der l.Halfte des 13. Jahrhunderts die Stadt Zug an, 

wobei sie die «Curtis» selbst zur Burg ausbauten.9 

Noch vorher scheinen sie auf der zum kyburgisch ge- 

wordenen Hofe Arth gehbrigen Insel im Lauerzer See 

die Burg Schwanau errichtet zu haben.10

Eine habsburgische Burgenbautatigkeit im ehemals 

lenzburgischen Machtbereich von Unterwalden ist vor 

dem Beginn des 13. Jahrhunderts nicht nachweisbar. 

Erst um 1230 wurde mit dem Bau der Loppburg be- 

gonnen, die Feste scheint aber nie vollendet worden 

zu sein, und gemass einem sog. Nachteilungsvertrag 

zwischen den Briidern Albrecht IV. und Rudolf II. 

von Habsburg aus dem Jahre 1238/39, der den Ab- 

bruch vorsah, geschleift worden zu sein.11 Die Feste 

Loppburg hat somit nie als landesherrliches Macht- 

zentrum gedient. Weitere habsburgische Versuche, 

ihre Herrschaft in Ob- und Nidwalden durch den Bau 

von Burgen zu festigen, sind nicht nachweisbar.12 

Wenig Beachtung im Zusammenhang mit der habs- 

burgischen Territorialpolitik in der Innerschweiz hat 

bis jetzt die Feste Neu-Habsburg bei Meggen gefun- 

den.13 Die Anlage ist um 1244 unter Rudolf III. errich

tet worden, der den Baugrund als sein Eigengut der 

Abtissin des Fraumunsters als Lehen aufgab, wohl um 

ihn als Kirchengut vor feindlichem Zugriff rechtlich 

abzusichern.14 Von der Lage und der Grosse der Anla

ge her ware die Feste zweifellos geeignet gewesen, ein 

landesherrliches Machtzentrum von regionaler Bedeu

tung abzugeben, zumal in unmittelbarer Nachbar- 

schaft ein Stadtchen hatte entstehen sollen.15 Dessen 

vorzeitige Zerstorung durch die Luzerner16 liess dann 

aber die Rolle Neu-Habsburgs verkummern, und die 

Burg bildete bis zu ihrem Untergang in der Mitte des 

14. Jahrhunderts den Mittelpunkt eines Amtes von 

eher bescheidenen Ausmassen, das immerhin in 

Schwyz bis zum Lauerzer See reichte.17

In Uri und Schwyz sind um diese Zeit keine habsbur- 

gischen Burgengriindungen feststellbar, so dass eine 

allfallige habsburgische Territorialpolitik in der In

nerschweiz bis zur Mitte des 13.Jahrhunderts vom 

Mittel der rechtlichen und militarischen Absicherung 

durch den Bau von Burgen keinen Gebrauch gemacht 

hatte.18

Allgemein wird angenommen, dass nach dem Uber

gang der lenzburgischen Reichsvogtei Zurich an die 

Herzbge von Zahringen im Jahre 1173 Uri unter zah- 

ringischen Einfluss geraten sei, da diese Reichsvogtei 

die Vogteigewalt tiber die in Uri begiiterten Fraumun- 

sterabtei umfasste.19 Ausser einer Urkunde von 1210, 

in welcher Berchtold V. von Zahringen die Privilegien 

der Abtei und damit ihren Urner Besitz bestatigt20, 

liegen fur ein zahringisches Interesse an Uri keine di- 

rekten Belege vor. Ob die Vbgte, bzw. Grafen von 

Rapperswil, die in Uri tiber bedeutende Giiter verfug- 

ten21, tatsachlich dem zahringischen Gefolge zuge- 

rechnet werden diirfen, wie das einzelne Forscher 

glaubhaft machen mbchten22, bleibt sehr zweifelhaft.23 

Hauptargument fur eine zahringische Prasenz ist die 

mutmassliche Herkunft zahlreicher, in Uri begtiterter 

und z. T. ansassiger Geschlechter aus dem oberen und 

mittleren Aareraum, also aus dem kleinburgundischen 

Machtbereich der Herzbge. Zu diesen Geschlechtern 

zahlen u. a. die Freiherren von Attinghausen, von
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Neu-Habsburg, Zustand im Jahre 1734. Zeichnung von J. H. Meyer, 

gestochen von A. und J. Schmutzer (aus M. Herrgott: Genealogia di- 

plomatica, gentis Habsburgicae, Wien 1737, Bd.l). Zentralbibliothek 

Luzern, Aufn. Jos. Brun, Luzern.

Belp-Montenach, von Utzingen, von Brienz-Ringgen- 

berg, von Wiler, von Oppligen sowie die Herren von 

Thun.24 Ob die Freiherren von Griinenberg und von 

Hasenburg, die ebenfalls diesem Kreis zugezahlt wer- 

den, tatsachlich aus dem zahringischen Machtbereich 

stammen, bleibt unsicher.25

Diese in Uri auftretenden Geschlechter aus dem 

kleinburgundischen Aareraum sind von der For- 

schung als Vertreter einer zahringischen Expansion 

ins Reusstal gedeutet worden.26 Sie seien von den Her- 

zogen nach Uri «verpflanzt» worden, um dieses Tai 

der zahringischen Territorialpolitik - und sogar der 

Passpolitik27 - zu erschliessen. Dieser zahringische 

Vorstoss wird im allgemeinen in die Zeit zwischen 

1173 und 1218 datiert.28 Gegen diese weit verbreitete 

Auffassung, kleinburgundische Adlige seien um 1200 

als Exponenten zahringischer Machtentfaltung nach 

Uri gelangt, sind nun allerdings einige Bedenken an- 

zumelden, die eine andere Deutung des an sich unbe- 

strittenen Sachverhaltes nahelegen29:

1. Die Ausgrabungen auf Attinghausen haben gezeigt, 

dass die Burg des wichtigsten Geschlechtes aus dem 

kleinburgundischen Raum spatestens um 1100 errich- 

tet worden ist.

2. Kleinburgundische Adlige tauchen auch in Unter- 

walden auf, also in einem Gebiet, das nie zum zahrin

gischen Einflussbereich gehbrt hat.30

3. Gegen den einheimischen Adel edelfreien Ranges 

im Aareraum hat ten die Herzbge um 1200 einen 

schweren Stand und mussten ihn in schweren Kamp- 

fen niederringen, was von Vertreibungen und Konfis- 

kationen begleitet war. Ausgerechnet Angehbrige ent- 

machteter und enteigneter Geschlechter erscheinen im 

13. Jahrhundert in Uri.31.

4. Hauptsachliches Mittel der zahringischen Territo- 

rialpolitik war die Grtindung von Stadten, verbunden 

mit dem Bau landesherrlicher Monumentalburgen. In 

ganz Uri finden sich nicht die geringsten Hinweise auf 

eine zahringische Stadtgrtindung oder eine zahringi

sche Burganlage.32

Aus diesen vier Feststellungen darf der Schluss abge- 

leitet werden, Uri sei von der zahringischen Territo- 

rialpolitik unbeachtet geblieben - was im Hinblick auf 

die erst nach 1218 erfolgte Erschliessung der Gott-
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hardroute auch nicht verwunderlich ist33 - und habe 

um 1200 eine Art Riickzugsgebiet fur die von den 

Zahringern bedrohten, besiegten und gedemiitigten 

Herrengeschlechtern aus dem kleinburgundischen Aa- 

reraum gebildet. Nicht als Vertreter des herzoglichen 

Territorialherrn, sondern als dessen geschlagene Geg- 

ner sind die Attinghausen und die ubrigen Familien 

nach Uri gekommen.

Die Mbglichkeit eines solchen Ausweichens nach Uri 

musste sich freilich lange zuvor angebahnt haben. Um 

1200 sind nicht wildfremde Fliichtlinge ins Reusstal 

gezogen, sondern es haben Geschlechter, die schon 

seit langem Guter und Rechte in Uri innehatten, ihren 

Wohnsitz und ihre Haupttatigkeit ins Reusstal ver- 

legt, wo sie sich vor dem Zahringer sicher fiihlen 

konnten.

Wie alt der Besitz kleinburgundischer Herren in Uri 

tatsachlich ist, lasst sich mangels urkundlicher Belege 

nicht erkennen. Die Ausgrabungen auf Attinghausen 

weisen auf die Wende vom 11. und 12. Jahrhundert 

hin, also auf einen Zeitraum, in dem die Stammguter 

im kleinburgundischen Raum herrschaftlich noch 

kaum voll ausgebildet waren.34 Als Arbeitshypothese 

fur weitere Forschungen darf angenommen werden, 

edelfreie Geschlechter aus dem Aareraum hatten be- 

reits um 1100 ihre Kolonisationstatigkeit uber den 

Briinig und uber die nbrdliche Napfabdachung hin- 

weg bis nach Unterwalden und Uri ausgedehnt und so 

die Grundlage fur die spatere Herrschaftsbildung ge- 

schaffen.35

In der 2.Halfte des 13. Jahrhunderts lasst sich eine 

deutliche Intensivierung der habsburgischen Territo- 

rialpolitik feststellen. Der Vorgang braucht hier im 

einzelnen nicht verfolgt zu werden, er setzte sich zu- 

sammen aus Erwerbungen aller Art, aus der Ubernah- 

me der Schutzherrschaft uber geistliches Gut, aus 

Erbfallen und wohl auch aus der Durchsetzung usur- 

pierter Rechtsanspriiche.36 Uns interessiert in diesem 

Zusammenhang vor allem die Frage nach dem allfalli- 

gen Bau von landesherrlichen Burgen, denn die Habs- 

burger haben andernorts tatsachlich versucht, fur ihre 

im Aufbau begriffene Territorialherrschaft neue, befe- 

stigte Zentren zu schaffen, wobei sie vor allem beste- 

hende Burgen erweiterten, seltener auch Neugrundun- 

gen vornahmen: Rotenburg LU wurde baulich umge- 

staltet und die alte Vorburg in eine Stadt umgewan- 

delt. In Glarus entstand um 1290 die Feste Oberur- 

nen, in Graubiinden als Mittelpunkt der sog. «Graf- 

schaft» Laax die Burg Lagenberg. Freudenau bei Stilli 

AG ist ebenfalls im 13. Jahrhundert von Habsburg an- 

gelegt worden.37

Wahrend also in anderen Gegenden die Habsburger 

in der 2.Halfte des 13.Jahrhunderts ihre territorial- 

furstliche Stellung durch die Griindung von Stadten 

und durch den Bau, bzw. den Umbau von Burgen zu 

festigen trachteten, blieben in der Waldstatte ahnliche

Samen, Vntere Burg, sog. «Hexenturm». Unter dem Dachansatz sind 

die abgesagten Balken des holzernen Obergadens zu erkennen, Zu- 

stand 1984.

Unternehmungen aus. Mbglich, dass sich die Flecken 

Sarnen und Stans als Marktorte mit stark ausgeprag- 

tem Zentrumscharakter unter habsburgischer Herr- 

schaft zu Stadten hatten entwickeln kbnnen.38 Von ei- 

ner landesherrlichen Burg, die als Machtzentrum und 

militarischer Stutzpunkt hatte dienen kbnnen, ist in 

der Innerschweiz nichts bekannt. Als im ausgehenden 

Mittelalter die Chronisten die Entstehung der Eidge- 

nossenschaft in Verbindung mit der Beseitigung der 

habsburgischen Herrschaft darzustellen versuchten, 

miissen sie sich am Fehlen von star ken Zwingburgen 

gestossen haben, denn im 16. Jahrhundert verfiigten 

die damaligen Landesfursten in der Nachbarschaft 

der Eidgenossen tiber machtige, schwer einzunehmen- 

de Festungen.39 Aus den «bbsen Turnli» des Weissen 

Buches40 wurden so bei Etterlin und Tschudi Starke 

Zwingburgen mit zahlreicher Mannschaft.41

Mit den baulichen Uberresten lassen sich diese an sich 

begreiflichen Umdeutungen der Chronisten nicht in 

Einklang bringen. Habsburgische Beamte, Gefolgs- 

leute und Parteiganger sassen in der Innerschweiz um 

1300 in sehr bescheidenen Turmburgen vom Typus 

Sarnen/ «Hexenturm», die militarisch weder ein Hin- 

dernis gewesen waren noch eine Wirkung auf ihre
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Umgebung hatten ausiiben kbnnen. Die Burg Schwa- 

nau, gelegen auf einer schwer angreifbaren Insel und 

aus Turm, Bering und Palas bestehend, gehorte bereits 

zu den grbsseren Burgen der Innerschweiz. Um 1300 

war sie aber bereits zerfallen.42

Angesichts des Fehlens einer starken landesherrlichen 

Burg in der Waldstatte fragt es sich, was es mit der 

chronikalischen Uberlieferung void Bau der Burg 

Zwing Uri fur eine Bewandtnis habe. Das «Weisse 

Buch» berichtet wie folgt:

«... Nu hat der selb herr (sc. Gessler) ein turn ange- 

fangen under Steg uf eim bill, den wblt er nemmen 

Twing Uren...».43 Was mag mit einem solchen Turm 

um 1300 bezweckt worden sein? Sicher keine militari- 

sche Beherrschung der Gotthardstrasse oder gar des 

Landes Uri. Fur ein solches Vorhaben hatte es minde- 

stens einer Burg von der Grosse des Castel Grande in 

Bellinzona bedurft.

Vermutlich fasste der Chronist des Weissen Buches- 

den Burgturm - ahnlich wie den Hut auf der Stange- 

als ein provokatives Herrschafts- und Machtsymbol 

auf: Fur diese Interpretation spricht die Ausserung in 

der Chronik, dass 1422, nach dem Fall Bellinzonas, 

als der Herzog von Mailand die Leventina an sich 

brachte, in der Innerschweiz das Geriicht umging, der 

Herzog wolle «uf der Stiebenden Brtig ein turn ma- 

chen», d.h. seine Herrschaft bis an die Schbllenen aus- 

dehnen.44

Die Erinnerung an den im fruhen 14. Jahrhundert an- 

gefangenen und nicht zu Ende gefiihrten Ausbau der 

Turmburg auf dem «Flueli» ob Amsteg scheint sich 

somit im Spatmittelalter zur Erzahlung vom geplanten 

Bau eines Turmes, der ein provokatives Herrschafts- 

symbol Habsburgs hatte abgeben sollen, verdichtet zu 

haben: Auch der um 1300 erfolgte Ausbau der Unte- 

ren Burg zu Sarnen (Errichtung des «Hexenturms») 

hatte vorwiegend herrschaftssymbolische Bedeutung 

und bewirkte kaum eine nennenswerte fortifikatori- 

sche Ver star kung der kleinen Anlage.

Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass Habsburg 

in der Innerschweiz keine starken Festen errichtet hat, 

von denen aus das Land mittels zahlreicher Mann- 

schaft hatte beherrscht werden kbnnen.
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kunden des 11. und 12. Jahrhunderts, welche die Innerschweiz be- 
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92 ff.
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24 Klaui, Grundherrschaft, 88 ff.
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Stammsitz bei Melchnau BE. - Die Freiherren von Hasenburg, ur- 

spriinglich in der Ajoie beheimatet, seit der Mitte des 13.Jahrhun- 

derts mit einem Zweig bei Willisau ansassig, haben mit den Zahrin- 

gern uberhaupt nichts zu tun. Bickel, August: Willisau. Luzern/ 

Stuttgart 1982, 1, 146ff. (Luz. Histor. Veroffentlichungen 15/1).

26 Biittner, Erfassung, 505 f. - Klaui, Grundherrschaft, 83 ff.

27 Biittner, Erfassung, 512f.

28 Hubler, Adel, 26 f. nach Durrer, Opplingen, 20 f.

29 Die These von der zahringischen Expansion nach Uri ist bis in die 

neueste Handbuchliteratur vorgedrungen: Peyer, Hans Conrad: 

Die Entstehung der Eidgenossenschaft, 167 ff. In: Handbuch der 

Schweizer Geschichte 1, Zurich 1972. - Mit Vorbehalten auch bei 

Marchal, Guy P.: Die Urspriinge der Unabhangigkeit, 131. In: Ge

schichte der Schweiz und der Schweizer 1, Basel/Frankfurt. M. 

1982.
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Durrer, Robert: Die Freiherren von Ringgenberg. Vbgte von Brienz 
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32 Ammann, Hektor: Zahringer Studien. In: Zeitschrift fur Schwei

zer Geschichte 1944, 352 ff; Heyck, Eduard: Geschichte der Herzo

ge von Zahringen, Freiburg i. Br. 1891, 497 ff.
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bereits um 1200 fur den Fernverkehr geoffnet worden, handelt es 

sich um einen typischen Zirkelschluss aus der Vorstellung heraus, 

die Zahringer hatten die Erschliessung des Passes veranlasst. Tat- 

sachlich setzen die Belege fur eine Bentitzung des Passes erst nach 

1230 ein. Meyer, Entstehung, 168, insbes. Anm. 28.
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Untersuchungen sind uber deren Zeitstellung freilich keine sicheren 

Aussagen mbglich. Vgl. zur Lage der Burgstellen Burgenkarte der 

Schweiz, Blatt 1.

35 Fruher Burgenbau, verbunden mit der Bildung von Herrschaften 

im Rodungsland, in der nbrdlichen Napfabdachung archaologisch 

bereits fur das 10. Jahrhundert belegt. Meyer, Werner: Die Erd- 

Holzburg «Salbiiel» bei Hergiswil. Heimatkunde des Wiggertals 40, 

1982, 113ff.

36 Beck, Freiheit, 248 ff. - Meyer, Entstehung, 203 ff. - Meyer, 

Schweizerbund, 93 ff.

37 Meyer, Befreiungstradition, 138ff. - Baumann, Max/Frey, Peter: 

Freudenau im untern Aaretal. Burganlage und Flussiibergang im 

Mittelalter, Brugg 1983.

38 Durrer, KDM Unterwalden, 563 f. und 826.

39Beispiele von landesherrlichen, auf den Kampf mit Pulverge- 

schiitzen eingerichteten Festungen in der Nachbarschaft der Eidge- 

nossen: Bellinzona (Mailand), Mesocco (Trivulzio), Hohentwiel 

(Wiirttemberg). Maurer, Hans-Martin: Die landesherrliche Burg in 

Wirtemberg im 15. und 16. Jahrhundert. Stuttgart 1958 (Verbff. d. 

Kommission fur geschichtl. Landeskunde in Baden-Wurttemberg, 

Bl).

40QW III/l, 18.

41 Etterlin, Kronica, 32 (nach der Vorlage des Weissen Buches). - 

Tschudi, Chronicon, QSG NF I, VII/3, 204ff.

42 S. unten S.193f.

43QW III/l, 19. 

44 QW 111/1,37.

Burgenbruch und Bildung 

der Eidgenossenschaft

Ein Sammelband uber archaologische Forschungen 

auf Innerschweizer Burgen ist zweifellos nicht der ge- 

eignete Ort, samtliche alten Streitfragen uber die An- 

fange der Eidgenossenschaft neu aufzurollen.1 Ein 

Problem, das in der sog. «Befreiungstradition» eine 

zentrale Stellung einnimmt, soli hingegen aufgegriffen 

und in zusammenhangendem Uberblick erbrtert wer- 

den: der sog. Burgenbruch.

Der gewaltsamen Zerstorung einer Burg konnten im 

Mittelalter verschiedene Anlasse zugrunde liegen: lan

desherrliche Massnahmen gegen den unbotmassigen 

Adel, Fehden, Strafaktionen, Aufstande gegen die be- 

stehende Herrschafts- und Gesellschaftsordnung.2 

Nachdem R. Durrer in verdienstvoller Weise die von 

Anhangern der kritischen Schule z. T. in ihrer Existenz 

geleugneten Burgen nachgewiesen und durch Grabun- 

gen auf dem Landenberg und dem Rotzberg die Be- 

statigung fur die Richtigkeit der chronikalischen 

Uberlieferung erbracht zu haben geglaubt hatte3, ist 

die weitere Forschung auf dem Stande dieser An- 

fangserfolge fur lange Zeit stehengeblieben. Die Gra- 

bungen von J. Kessler auf den kleinen Anlagen Perfi- 

den (1954/55) und Ahaburg (1959)4 und von 

H. Schneider auf Schwanau sind von den Historikern 

kaum zur Kenntnis genommen worden, so dass bis in 

die neueste Handbuchliteratur hinein bei der Behand- 

lung des Innerschweizer Burgenbruches immer wieder 

auf die alten Berichte von Durrer zuruckgegriffen 

wird, obwohl diese hinsichtlich der Deutung und Da- 

tierung der Befunde ausserst fragwiirdig sind.5

Da nun im vorliegenden Band die Grabungsergebnis- 

se von mehreren Burgen der Waldstatte monogra- 

phisch vorgestellt werden, ist es angezeigt, die Resul- 

tate vergleichend nebeneinander zu halten, zusatzliche 

Untersuchungen auf weiteren Anlagen einzubeziehen 

und den ganzen archaologisch-burgenkundlichen Be- 

fund der schriftlichen, insbesondere der chronikali

schen Uberlieferung gegeniiberzustellen. Demnach 

bietet sich in tabellarischer Ubersicht folgendes Bild 

dar6:
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Kan ton Burgname Griindungs- 

zeit

Auflassungszeit Auflassungsart Besitzer im Zeitpunkt 

der Auflassung

UR Zwing Uri 13.Jh., l.H.7 14. Jh., 2.Viertel Abbruch eines

Ausbauvorhabens

?

SZ Ahaburg 13. Jh. 14. Jh. Brand ? Ortsadel

Kiissnacht/ Gesslerburg 11./12. Jh. 1. evtl. Zerstbrung 1352, 

dann Wiederaufbau

2. 15.Jh., l.H. Brand ? Meier von Silenen

Perfiden 13.Jh. 14. Jh., Ende ? Ortsadel

Schwanau 12. Jh., Ende 13. Jh., Mitte Brand und kriegerische 

Zerstorung

Kyburgischer

Dienstmann

NW Loppburg um 1230 1238/39 unvollendet 

abgebrochen

Habsburg

Rotzberg 11./12. Jh.? vorl200? ? ?

ow Sarnen / Hexenturm 

(Untere Burg)

um 13007 keine Auflassung keine Zerstbrung bis ca. 1315

Kellner von Sarnen

Sarnen/ Landenberg 

(Obere Burg)

11. Jh., Mitte um 1200 allmahliche

Preisgabe

Lenzburgischer 

Dienstmann?

Aus obiger Tabelle wird ersichtlich, dass mit dem 

Fehlen von schlussigen Aussagen uber den Rotzberg 

eine wesentliche Lucke in der Forschung klafft8 und 

dass abschliessende Aussagen uber das Problem des 

Burgenbruches nicht mbglich sind, solange vom Rotz

berg nur die unzuverlassigen Aussagen von R. Durrer 

vorliegen.

Trotz ihrer Unvollstandigkeit zeigt die Tabelle aber 

deutlich, dass ein Burgenbruch, im Sinne der spatmit- 

telalterlichen Uberlieferung der in den Waldstatten 

die Stiitzpunkte der habsburgischen Vbgte in kurzer 

Zeit hinweggefegt und damit den Grundstein zur Bil- 

dung der Eidgenossenschaft gelegt hatte, nicht statt- 

gefunden haben kann. Die Auflassungsdaten liegen zu 

weit auseinander: Schwanau wurde um die Mitte des 

13. Jahrhunderts zerstbrt, Zwing Uri war bis minde- 

stens 1315/20 bewohnt, und der Landenberg ob Sar- 

nen war um 1300 seit gut hundert Jahren verlassen. 

Anlagen, die ohnehin erst nachtraglich mit dem Bur

genbruch der Bundesgrundung in Zusammenhang ge- 

bracht worden sind (Kussnacht/Gesslerburg, Perfi- 

den, Ahaburg), sind erst um die Wende vom 14. zum 

15. Jahrhundert verlassen worden, und zwar ohne 

nachweisbare Gewaltanwendung.

Diese Feststellungen bedeuten nun freilich nicht, dass 

die Berichte der alteren Chronisten uber den Burgen

bruch samt und senders wertlos seien. Hemmerhs 

Schilderung vom Untergang der Schwanau enthalt 

den wichtigen Hinweis auf den Zusammenhang zwi- 

schen lokaler Fehde und Burgenbruch9, worauf unten 

einzutreten sein wird, und im Weissen Buch finden 

sich zutreffende Details fiber die Einnahme der Burg 

von Sarnen.10 Durrer bezog diesen Passus des Weissen 

Buches auf den Landenberg und versuchte mit ar- 

chaologisch unzulanglichen Mitteln, den Chroniktext 

mit dem von ihm freigelegten Mauerwerk zur Dek- 

kung zu bringen.

Bezogen auf den sog. Hexenturm, die Untere Burg 

von Sarnen, bekommt die Chronikstelle im Weissen 

Buch ihren Sinn: Sie erwahnt bloss die Einnahme der 

Feste, aber nicht deren Zerstbrung. Das trifft auf den 

«Hexenturm» zu, der nachweislich nie verbrannt oder 

sonstwie verwustet worden ist. Zum Hocheingang des 

Turmes gelangte man liber eine hblzerne Aussentrep- 

pe und eine Laube, und dieser Hocheingang fiihrte di- 

rekt in den Ktichenraum hinein. All diese baulichen 

Einzelheiten decken sich mit dem Text der Chronik, 

und die Schilderung des Angriffs am Neujahrstag 

passt topographisch besser zur Unteren Burg, die sich 

nahe der Aa erhebt, als zum hohen Hiigel des Landen- 

bergs. Dazu kommt, dass die Kellner von Sarnen, die 

im 13. Jahrhundert zu den wichtigsten Amtsleuten 

und Parteigangern Habsburgs in Obwalden gehbrten, 

um 1315 aus der Gegend verschwanden und sich im 

bsterreichischen Luzern niederliessen.11

Die Einnahme des «Hexenturms», einer einfachen 

Turmburg, darf man sich nicht als militarische Gross- 

aktion vorstellen: Ein paar Leute verschafften sich in 

einem gunstigen Augenblick, als der Burgherr abwe- 

send war, unter einem Vorwand Eintritt in den Turm 

und besetzten ihn mit einigen Helfern, die sich in der 

Nahe versteckt hatten. Die sicher nicht sehr zahlrei- 

chen Verteidiger hatten kaum eine Mbglichkeit, sich 

zu wehren, und waren wohl froh, das Weite suchen zu 

kbnnen. Die anscheinend unblutige Aktion hatte of- 

fenbar das Ziel, die kleine Burg unversehrt in die 

Hand zu bekommen.12

Wie die Textstelle des Weissen Buches uber Zwing Uri 

interpretiert werden kbnnte, haben wir oben bereits 

dargelegt.13 Fur einen gewaltsamen Untergang, ver-
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Ahaburg, Zustandwahrend der Ausgrabungen 1959.

bunden mit Auspliinderung und Einascherung, 

spricht am deutlichsten der Grabungsbefund von 

Schwanau, doch ist diese Zerstbrung von den Klein- 

funden her in die Mitte des 13. Jahrhunderts zu datie- 

ren, was einen direkten Zusammenhang mit den Vor- 

gangen auf Zwing Uri und Sarnen ausschliesst: Die an 

sich sparliche Fundreihe von Schwanau bricht um die 

Mitte des 13. Jahrhunderts ab. Das weist auf eine Zer- 

stdrung der Burg in kyburgischer Zeit hin (vor 1264). 

Auch die spatere Zugehorigkeit des Gebietes um den 

Lauerzer See zum habsburgischen Amt Neu-Habs

burg spricht fur eine Auflassung der Feste Schwanau 

um die Mitte des 13. Jahrhunderts.14

Der Grabungsbefund von Schwanau zeigt, dass es in 

der Innerschweiz den gewaltsamen Burgenbruch tat- 

sachlich gegeben hat, analog zahlreichen anderen Bur- 

genzerstdrungen im Alpenraum zwischen dem 12. und 

dem 16. Jahrhundert.15 Es handelte sich aber um Ein- 

zelaktionen, herausgewachsen aus lokalen Spannun

gen und personlichen Fehden, bei denen der Konflikt 

um landesherrliche Anspriiche wohl den allgemeinen 

Hintergrund, aber nicht den direkten Anlass bildete, 

und zwar deshalb nicht, weil es in der Innerschweiz 

keine Burg gab, die als landesherrliches Machtzen- 

trum Habsburgs hatte angesprochen werden kdnnen. 

Auf den rituellen und brauchtumlichen Charakter des 

Burgenbruches, den die Chroniken uberliefern und 

der mit Berichten liber ahnliche Vorgange aus spate- 

rer Zeit ubereinstimmt, ist schon mehrfach hingewie- 

sen worden.16

Die Entstehung der Eidgenossenschaft beruhte auf 

einem vielschichtigen Prozess, der sich mehrphasig 

um die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert abge- 

spielt haben muss. Fur diesen langjahrigen Vorgang 

hatte die gelegentliche Erstiirmung oder Zerstbrung 

der einen oder anderen Burg eine geringe Bedeutung, 

da die Herrschafts- und Hoheitsrechte, um deren Ab- 

Ibsung es bei der Bildung der Eidgenossenschaft ging, 

durch einen Burgenbruch weder aufgehoben noch 

ubernommen werden konnten17 und da von den klei- 

nen Turmburgen, den «bbsen Turnli» des Weissen 

Buches, keine militarische Wirkung ausging, die den 

Verlauf eines gewaltsamen Konfliktes wesentlich hat

te beeinflussen kbnnen.

Die Vorstellung von einem Burgenbruch, der auf ei

nen Schlag alle Zwingburgen in den Waldstatten be- 

seitigt und damit die Grtindung der Eidgenossen

schaft ermbglicht hatte, hat sich wahrscheinlich im 

Spatmittelalter im Zusammenhang mit der Konzen-
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tration und der Verdichtung der Gnindungsgeschich- 

te auf eine ganz kurze Zeitspanne gebildet und dann 

das Geschichtsbewusstsein breiter Volksschichten we- 

sentlich gepragt.18 Die Eidgenossen des 15. und 

16. Jahrhunderts riihmten sich unter Berufung auf den 

Burgenbruch ihrer Vorfahren ihrer eigenen, oft tumul- 

tuarischen Zerstbrungen von Burgen und festen Plat- 

zen.19

Der Burgturm als das sichtbare Symbol von Macht, 

Herrschaft und vornehmem Stand, dessen provozie- 

render Symbolwert im 13. und 14. Jahrhundert seine 

Zerstbrung hatte auslbsen kbnnen, gelangte im 16. 

und 17. Jahrhundert in der Innerschweiz zu neuen Eh- 

ren, als die patrizische Oberschicht, im Solddienst zu 

Wiirden und Titeln gelangt, sich fur den standesge- 

massen Wohnsitz alte Wohnturme erwarb und diese 

in neue Schlossbauten integrierte, gleichsam zur Legi- 

timierung des gesellschaftlichen Anspruchs.20 Das Be- 

diirfnis nach dem Vorzeigen eines eigenen Statussym

bols hat liber die Ablehnung des Herrschaftszeichens 

gesiegt: Die Ruckwand des Telldenkmals zu Altdorf 

bildet ein umgebauter Burgturm aus dem Mittelalter.

1 Uberblick uber den Forschungsstand und Zusammenstellung der 

wichtigsten Literatur bei Peyer, Hans Conrad: Die Entstehung der 

Eidgenossenschaft, 174ff. In: Handbuch der Schweizer Geschichte 

1, Zurich 1980.

2 Der Burgenbruch als Mittel des Territorialfursten im Kampf ge- 

gen die Unbotmassigkeit des landsassigen Adels u.a. belegt fur 

Meinrad II. von Tirol (f 1295). Trapp, Oswald: Tiroler Burgenbuch, 

1 (Vintschgau), 3.Aufl. Bozen 1972, 7ff. - Vergleichbar mit dem 

Vorgehen von Territorialfursten ist die Politik Berns im Spatmittel- 

alter. Meyer, Werner: Burgenbruch und Adelspolitik im al ten Bern. 

In: Discordia concors. Festschrift fur E.Bonjour 2, Basel/Stuttgart 

1968, 317ff. - Zur rituellen Wiistung im Strafvollzug vgl. Beck, 

Freiheit, 250 f. mit besonderem Hinweis auf Uri (Fehde der Izzelin- 

ge und Gruoba). Die Identifizierung des in der Izzeling-Fehde zu 

Schattdorf gebrochenen Turmes bereitet Schwierigkeiten, die nur 

durch Grabungen behoben werden kbnnten: Es gab zu Schattdorf 

zwei Wohnturme; der eine, heute verschwunden, lag im Raume ca. 

300 m siidwestl. der Pfarrkirche auf dem Gelande «Hof» (Koo: 

692.65/190.80), der andere, auf einer Anhohe nahe beim alten 

Landsgemeindeplatz, ist im 18. Jahrhundert in ein Pulvermagazin 

umgebaut worden. Koo: 692.34/190.55. - Zeller-Werdmiiller, 

Denkmaler, 123.

3 Durrer, KDM Unterwalden, 449ff. und 546ff. - S. unten Anm. 5.

4 Kessler, Josef: Die Burg Perfiden bei Rickenbach SZ. Mitteilun- 

gen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz 52, 1957, HOff. 

Ders.: Die Ahaburg. Mitteilungen des Historischen Vereins des 

Kantons Schwyz 54, 1961, 183ff.

5 Auf dem Landenberg haben sich Durrers Behauptungen als irrig 

herausgestellt. (S. oben S. 145 f.). Auf dem Rotzberg sind seine «Be- 

funde» (Durrer, KDM Unterwalden, 449 ff.) bisher nie iiberpriift 

worden. Da die Anlage mit ihrem weiten Bering und den bescheide- 

nen Innenbauten, vergleichbar dem Landenberg, einen typologisch 

sehr altertiimlichen Eindruck macht, bleibt eine Datierung der Burg 

ins 11./12. Jahrhundert und eine Auflassung um 1200 einstweilen 

die wahrscheinlichste Deutung. Im altesten Urbar von Engelberg, 

entstanden um 1190—97, ist unter den klosterlichen Einkiinften auf- 

geftihrt: «... de Rozziberge I nummums (Oechsli, Anfange, 

Reg. 40). Durrer bezieht diese Angabe auf das Burggut (Durrer, 

KDM Unterwalden, 450, Anm. 1), zieht aber den nicht zwingenden 

Schluss, die Burg sei noch nicht gebaut gewesen. Da dieses Burggut 

bis ins 15. Jahrhundert fassbar ist, drangt sich eher die Annahme 

auf, die Feste Rotzberg sei bereits im ausgehenden 12. Jahrhundert 

verlassen gewesen, so dass nur noch der weiter bewirtschaftete Um- 

schwung einen zinspflichtigen Ertrag abgeworfen habe. Solange die 

Frage der Besiedlungszeit nicht geklart ist, bleibt es mtissig, sich 

uber Erbauer oder Besitzer den Kopf zu zerbrechen.

6 In diese Liste sind auch Burgen einbezogen,-deren Auflassung erst 

nachtraglich mit der Entstehung der Eidgenossenschaft in Verbin

dung gebracht worden ist: Erst Tschudi weist die Burg von Kiiss- 

nacht dem von Tell erschossenen Landvogt zu. QSG NF I, VII/3, 

203. - Vgl. dazu Meyer, Schweizerbund, 106, Anm. 178.

7 Der Siedlungsplatz auf Zwing Uri ist an sich alter, von einer Burg 

kann jedoch erst nach Errichtung des Wohnturmes gesprochen wer

den (s. oben S. 82 f). - Ahnliches gilt fur den «Hexenturm» von Sar- 

nen, der um 1300 errichtet worden ist, aber wohl inmitten einer alte- 

ren Burganlage.

8 Die Burgruine gehort seit 1910 der Eidgenossenschaft. Eine ar- 

chaologische Untersuchung ist dringend erforderlich und ware die 

einzige Mbglichkeit, Durrers «Befunde» zu iiberprtifen und gesi- 

cherte Datierungen zu ermitteln. Die von ihm beschriebenen Funde 

(Durrer, KDM Unterwalden, 458 f.), insbesondere die «roten Ton- 

scherben», sind verschollen.

9 Hemmerli, Felix: Dialogus de nobilitate et rusticitate, Ausziige in: 

Thesaurus historiae Helvetiae, Zurich 1757.

■» QWIII/1, 18f.

11 Zu den Kellnern von Sarnen vgl. Meyer, Schweizerbund, 97 ff. vor 

allem Anm. 160 sowie Durrer, KDM Unterwalden, 558 f.

12 Die Bauuntersuchungen im «Hexenturm» von Sarnen sind 1984 

durchgefiihrt worden. Ein Bericht steht noch aus, ist aber fiir 1985 

in den NSBV vorgesehen (Leitung der Arbeiten: J.Obrecht und 

W. Meyer).

13 S. oben S. 83 f.

14 Karl Meyer (Befreiungstradition, 56 f.) betont ausdrucklich, dass 

die Insel Schwanau, zum Hofe Arth gehorig, bis 1264 kyburgisch 

gewesen, dann fiber die Erbtochter Anna von Kyburg an Eberhard 

von Habsburg-Laufenburg und von diesem 1273 an Rudolf von 

Habsburg gelangt sei. - HU 1, 206 ff. - Die Insel im Lauerzer See, 

die zum ehemals lenzburgisch-kyburgischen Hofe Arth gehort hat 

und steuerlich mit 1 Ziger im Werte von 40 Pfennigen belastet ist, 

wird von Oechsli mit Schwanau identifiziert (Oechsli, Anfange, 

Reg. 457). Dies ware ein weiterer Hinweis darauf, dass die Burg um 

1300 seit langem verlassen war. - Kyburgische Vbgte, die um 1250 

durch ihr rticksichtsloses Vorgehen Anstoss erregten, sind urkund- 

lich fiir Richensee bezeugt. QW 1/1, 746 und 747. - Bemerkenswer- 

terweise schreibt Tschudi, der den Burgenbruch ins Jahr 1308 da- 

tiert, die Burg Schwanau sei bei ihrer Eroberung «... nit werlich und 

ouch nit besetzt, den si was abgende...», QSG NF I, VII/3, 236.

15 Aufzahlung bei Meyer, Befreiungstradition, 140, Anm. 122. - 

Weitere Faile im Wallis, vgl. Donnet, Andre/Blondel, Louis: Bur

gen und Schlosser im Wallis, Olten 1963, 22ff. - S. auch unten 

Anm. 16.

16 Wackernagel, Hans Georg: Die Freiheitskampfe der alten 

Schweiz in volkskundlicher Beleuchtung. In: Aites Volkstum der 

Schweiz, Basel 1959, 7ff. Padrutt, Christian: Btindner Burgenbruch. 

Basler Zeitschrift fiir Geschichte und Altertumskunde 65/1, 1965. 

17Wie verschiedene Beispiele zeigen (u.a. Raronkriege im Wallis, 

Schamserfehde im Graubiinden, Zerstbrung der Feste Ramosch 

GR), brachte ein Burgenbruch nicht zwangslaufig die Beseitigung 

bestehender Herrschafts- und Besitzverhaltnisse. Fiir die Inner

schweiz bliebe im Faile eines allgemeinen Burgenbruches das politi- 

sche Ziel letztlich unklar, da die landesherrlichen Anspriiche Habs

burgs auf die Waldstatte an keine bestimmte Burg gebunden waren. 

Zum Amte Neu-Habsburg gehorte nur ein kleiner Teil von Schwyz 

zwischen Kiissnacht und Lauerzer See. (HU 1,206 ff.).

18 Wackernagel, Hans Georg: Bemerkungen zur alteren Schweizer 

Geschichte in volkskundlicher Sicht. Schweizerisches Archiv fiir 

Volkskunde (SAV) 56,1960.
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19 Beispiel: Die Innerschweizer, die 1517 die bereits in eidgenbssi- 

sche Hand gefallene Burg von Lugano zerstort haben, berufen sich 

in ihrem Rechtfertigungsschreiben u.a. auf die Vorfahren: «... Ha- 

bent also das zerbrochen, wie dann unser altfordern ouch mengs 

schloss umb des gemeinen nutz, frid, ruw zu gut und zu behalten 

land und lilt zerbrochen hand, und ist ihnen wol erschossen...», 

Eidgendssische Abschiede 3,2, 1060, Nr.710. - Uber das Burgenbre- 

chen in der alten Eidgenossenschaft bereitet M.Letizia Heyer-Bos- 

cardin in Basel eine Dissertation vor.

20 Beispiele s. oben S. 57.

Literatur

(Die aufgefiihrten Titel gehbren auch zu den Artikeln Attinghausen, 

Seedorf und Zwing Uri.)

Amrein, Urgeschichte

Amrein, Wilhelm: Urgeschichte des Vierwaldstatter Sees und der 

Innerschweiz, Aarau 1939.

Bauer, Wartenberg

Bauer, Walter: Die Funde, in: K. Maurer und W. Bauer: Burg 

Wartenberg bei Angersbach/Oberhessen, Praehistorische Zeit- 

schrift 39, 1961, 233 ff.

Beck, Freiheit

Beck, Marcel: Gedanken uber die Freiheit Nidwaldens, in: Bei- 

trage zur Geschichte Nidwaldens, Heft 41, 1983.

Berger, Petersberg

Berger, Ludwig: Die Ausgrabungen am Petersberg in Basel, Basel 

1963.

Bergeten

Bergeten ob Braunwald, Ein archaologischer Beitrag zur Ge

schichte des alpinen Hirtentums (div. Autoren), Basel 1973.

Blumer, Heer

Blumer, J. J. und Heer, G.: Urkundensammlung des Kan tons 

Glarus, Bde. 1-3, Glarus 1865 f.

Boscardin, Bergeten

Boscardin, Maria-Letizia: Katalog der Kleinfunde, in: Bergeten, 

Basel 1973.

Boscardin, Glarner Burgen

Boscardin, Maria-Letizia: Fundinventare aus mittelalterlichen 

Wehranlagen des Kantons Glarus, Jahrbuch des Historischen 

Vereins des Kantons Glarus 65, 1974.

Boscardin, Marienhospiz

Erb, Hans, und Boscardin, Maria-Letizia: Das spatmittelalterli- 

che Hospiz auf der Lukmanier Passhbhe, Schriftenreihe des Rati- 

schen Museums Chur 17, Chur 1974.

Biittner, Erfassung

Buttner, Heinrich: Zur politischen Erfassung der Innerschweiz 

im Hochmittelalter, in: Deutsches Archiv fur Geschichte des Mit- 

telalters6, 1943.

Clavadetscher, Otto P./Meyer, Werner: Burgenbuch Graubunden, 

Zurich 1984.

Dannheimer, Keramik

Dannheimer, Hermann: Keramik des Mittelalters aus Bayern, 

Kataloge der prahistorischen Staatssammlung 15, Beitrage zur 

Volkstumsforschung 21, Kallmunz 1973.

Drack, Kaisten

Drack, Walter: Die Burgruine Kaisten, in: Vom Jura zum 

Schwarzwald NF 20, 1945, 65 ff.

Durrer, Attinghausen

Durrer, Robert: Die Ruine Attinghausen, Anzeiger fur Schweize- 

rische Altertumskunde 31, 1898,47 f.

Durrer, KDM Unterwalden

Durrer, Robert: Die Kunstdenkmaler des Kantons Unterwalden, 

Zurich 1899-1928.

Durrer, Oppligen

Durrer, Robert: Oppligen im Lande Uri, Studie fiber den Ur- 

sprung des Allodialbesitzes burgundischer Dynasten in Uri, in: 

Jahrbuch fiir Schweizerische Geschichte 24, 1899.

Epperlein, Bauer im Mittelalter

Epperlein, Siegfried: Der Bauer im Bild des Mittelalters, Leipzig/ 

Jena/Berlin 1975.

Etterlin, Kronica

Etterlin, Petermann: Kronica von der loblichen Eidgnossschaft, 

hg. von J. J. Sprengen, Basel 1764.

196



Ewald/Tauber, Scheidegg

Ewald, Jiirg, und Tauber, Jiirg: Die Burgruine Scheidegg bei Gel- 

terkinden. Schweizer Beitrage zur Kulturgeschichte und Archao- 

logie des Mittelalters 2, Olten/Freiburg i.Br. 1975.

Fingerlin, Giirtel

Fingerlin, Ilse: Giirtel des hohen und spaten Mittelalters, Mtin- 

chen/Berlin 1971.

Furger, Arisdorf

Furger, Alex: Eine mittelalterliche Wiistung bei Arisdorf BL, 

Baselbieter Heimatbuch 13, Liestal 1977.

Gessler, Ritterliche Bewaffnung

Gessler, Eduard Achilles: Die ritterliche Bewaffnung von 1386 

zur Zeit der Schlacht von Sempach. Zeitschrift fur historische 

Waffenkunde VI/6, Dresden 1913.

Gloggner, Mitwirkung

Gloggner, Arthur: Die Mitwirkung des Adels bei der Griindung 

und Festigung der Eidgenossenschaft, Bern 1941.

Guyan/Schnyder, Mogeren

Guyan, Walter Ulrich, und Schnyder, Rudolf: Mogeren, ein 

wtistgelegter Adelssitz bei Schaffhausen, in: Zeitschrift fur Ar

chaologie des Mittelalters 4, 1976,49 ff.

HBLS

Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz, Bde. 1-7, Neu

enburg 1921-34.

Heid, Neu-Schellenberg

Heid, Karl: Neu-Schellenberg, Die Funde, Jahrbuch des Histori- 

schen Vereins fur das Fiirstentum Liechtenstein 62, 1962, 51 ff.

Heid, Schonenwerd

Heid, Karl: Die Burg Schonenwerd bei Dietikon, Neujahrsblatt 

von Dietikon 1964.

Herrnbrodt, Husterknupp

Hermbrodt, Adolf: Der Husterknupp, eine niederrheinische 

Burganlage des friihen Mittelalters, Beihefte der Bonner Jahr- 

bucher 6, Kbln/Graz 1958.

Hubler, Adel

Hubler, Peter: Adel und fuhrende Familien Uris im 13./14.Jahr- 

hundert, Bern/Frankfurt a. M. 1973 (Europaische Hochschul- 

schriften III/26).

Husa, Homo Faber

Husa Vaclav: Homo Faber, Arbeitsmotive auf alten Abbildun- 

gen, Prag 1967.

HU

Das Habsburgische Urbar, Bde. 1-3, hg. von Rudolf Maag, Quel- 

len zur Schweizer Geschichte 14, 1894f.

Jacobi, Manching

Jacobi, Gerhard: Werkzeug und Gerat aus dem Oppidum von 

Manching 5, Wiesbaden 1974.

Kessler, Ahaburg

Kessler, Josef: Die Ahaburg, in: Mitteilungen des Historischen 

Vereins des Kantons Schwyz 54, 1961, 183 ff.

KJaui, Grundherrschaft

Klaui, Paul: Bildung und Aufldsung der Grundherrschaft in Uri, 

in: Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zurich 43, 

1964.

Lehner, St. Andreas

Lehner, Hans-Jorg: Die Ausgrabungen in der Pfarrkirche St. An

dreas in Attinghausen, in: Historisches Neujahrsblatt Uri 1983

Lithberg, Hallwil

Lithberg, Nils: Schloss Hallwil, Bde. 1-5, Stockholm 1925ff.

Meyer, Entstehung

Meyer, Bruno: Die Entstehung der Eidgenossenschaft, der Stand 

der heutigen Anschauung, in: Schweizerische Zeitschrift fur Ge

schichte 2, 1952.

Meyer, Befreiungstradition

Meyer, Karl: Die Urschweizer Befreiungstradition in ihrer Ein- 

heit, Uberlieferung und Stoffwahl, Zurich 1927.

Meyer, Schweizerbund

Meyer, Karl: Der alteste Schweizerbund, in: Zeitschrift fur 

Schweizerische Geschichte 4, 1924.

Meyer, Karl: Zur Lage der Burg Zwing Uri, in: Historisches Neu

jahrsblatt Uri 1925.

Meyer, Alt-Wartburg

Meyer, Werner: Die Burgruine Alt-Wartburg im Kanton Aargau, 

Schweizer Beitrage zur Kulturgeschichte und Archaologie des 

Mittelalters 1, Olten/Freiburg/Br. 1974.

Meyer, Attinghausen

Meyer, Werner: Attinghausen UR 79, Vorlaufiger Bericht fiber 

die Ausgrabungs- und Restaurierungsarbeiten im Sommer 1979, 

NSBV 1979, Heft 6.

Meyer, Burgenbau im kyburgischen Machtbereich

Meyer, Werner: Der Burgenbau im kyburgischen Machtbereich, 

in: Die Grafen von Kyburg. Schweizer Beitrage zur Kulturge

schichte und Archaologie des Mittelalters 8, Olten/Freiburg/Br. 

1981.

Meyer, Castel Grande

Meyer, Werner: Das Castel Grande in Bellinzona, Schweizer Bei

trage zur Kulturgeschichte und Archaologie des Mittelalters 3, 

Olten/Freiburg/Br. 1976.

Meyer, Werner: Friihe Adelsburgen zwischen Alpen und Rhein, 

NSBV 1984, 3, 7Off.

Meyer, Grenchen

Meyer, Werner: Die Burg Grenchen, in: Jahrbuch fur Solothurni- 

sche Geschichte 36, 1963, 142 ff.

Meyer, Miilenen

Meyer, Werner: Die Wasserburg Miilenen, Die Fundkataloge, 

Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz. 63, 

1970.

Meyer, Rickenbach

Meyer, Werner: Die Burgstelle Rickenbach, Jahrbuch fur Solo- 

thurnische Geschichte 45,1972, 316 ff.

Meyer, Rodung

Meyer, Werner: Rodung, Burg und Herrschaft, in: Burgen aus 

Holz und Stein, Schweizer Beitrage zur Kulturgeschichte und Ar

chaologie des Mittelalters 5, Olten/Freiburg/Br. 1979.

Meyer, Salbuel

Meyer, Werner: Die Erd-Holzburg «Salbiiel» bei Hergiswil, in: 

Heimatkunde des Wiggertals 40, 1982.

Meyer, Schiedberg

Meyer, Werner: Die Ausgrabungen der Burgruine Schiedberg, in: 

Burgenforschung in Graubtinden, Schweizer Beitrage zur Kultur

geschichte und Archaologie des Mittelalters 4, Olten/Freiburg/ 

Br. 1977.

Meyer, Seedorf

Meyer, Werner: Seedorf UR 1981, NSBV 1981, Heft 6.

Meyer, Zwing Uri

Meyer, Werner: Zwing Uri 1978, Vorlaufiger Bericht fiber die 

Ausgrabungs- und Restaurierungsarbeiten 1978, NSBV 1978, 

Heft 6.

Meyer/Oesch

Meyer, Werner, und Oesch, Hans: Maultrommelfunde in der 

Schweiz, Festschrift fur A. Geering, Bern/Stuttgart 1972.

Meyer, Werner, und Widmer, Eduard: Das grosse Burgenbuch der 

Schweiz, Zurich 1977.

MGH Neer. I

Monumenta Germaniae Historica, Necrologiae I.

Moser, Bfindner Burgenfunde

Moser, Andres: Bfindner Burgenfunde, in: Biindner Burgen- 

archaologie und Biindner Burgenfunde, Schriftenreihe des Rati- 

schen Museums Chur 9, Chur 1970.

Muller, Bischofstein

Muller, Felix: Der Bischofstein bei Sissach BL, Basler Beitrage 

zur Ur- und Friihgeschichte 4, Derendingen/Solothurn 1980.

197



Muller, Friedberg

Muller, Felix: Die Burgstelle Friedberg bei Meilen am Zurichsee, 

Zeitschrift fur Archaologie des Mittelalters 9, 1981, 7ff.

Munsterhof

Der Munsterhof in Zurich (versch. Autoren), Schweizer Beitrage 

zur Kulturgeschichte und Archaologie des Mittelalters 9/10, 

Olten/Freiburg/Br. 1982.

NSBV

Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins.

Nuber, Heilbronn

Nuber, A. H.: Die Grabung auf dem Marktplatz in Heilbronn, in: 

Chateau Gaillard 2, Beihefte der Bonner Jahrbiicher 27, Kbln/ 

Graz 1967.

Obrecht, Morsburg

Obrecht, Jakob: Die Morsburg, Die archaologischen Untersu- 

chungen von 1978/79, in: Die Grafen von Kyburg, Schweizer 

Beitrage zur Kulturgeschichte und Archaologie des Mittelalters 8, 

Olten/Freiburg/Br. 1981.

Oechsli, Anfange

Oechsli, Wilhelm: Die Anfange der Schweizerischen Eidgenos- 

senschaft, Zurich 1891.

QSG

Quellen zur Schweizer Geschichte, hg. von der Allgemeinen Ge- 

schichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz, Basel 1977ff.

QW

Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossen- 

schaft.

Rippmann, Tannenfels

Rippmann Dorothee: Die Untersuchungen auf dem Tannenfels 

bei Baiersbraun-Obertal, Lkr. Freudenstadt, in: Forschungen 

und Berichte der Archaologie des Mittelalters in Baden-Wiirt- 

temberg7, 371 ff.

Rollin, Aspekte

Rollin, Werner, Siedlungs- und wirtschaftsgeschichtliche Aspekte 

der mittelalterlichen Urschweiz bis zum Ausgang des 15.Jahr- 

hunderts, Diss. Zurich 1969.

Schneider, Alt-Regensberg

Schneider, Hugo: Die Burgruine Alt-Regensberg im Kanton Zu

rich, Schweizer Beitrage zur Kulturgeschichte und Archaologie 

des Mittelalters 6, Olten/Freiburg/Br. 1979.

Schneider, Hasenburg

Schneider, Hugo: Die Ausgrabung der Hasenburg, in: Zeitschrift 

fur Schweizerische Archaologie und Kunstgeschichte 20, 1960, 

8ff.

Schneider, Lagern

Schneider, Hugo, und Heid, Karl: Das Fundmaterial aus der 

Burgruine Lagern, in: Zeitschrift fur Schweizerische Archaologie 

und Kunstgeschichte (ZAK) 8, 1946,29 ff.

Schneider, Sellenbiiren

Schneider, Hugo: Sellenbiiren. Ein Beitrag zur Burgenkunde des 

Hochmittelalters in der Schweiz, in: Zeitschrift fur Schweizeri

sche Archaologie und Kunstgeschichte (ZAK) 14, 1953,68 ff.

Scholkmann, Sindelfingen

Scholkmann, Barbara: Sindelfingen/Obere Vorstadt, Forschun

gen und Berichte der Archaologie des Mittelalters in Baden- 

Wiirttemberg 3, Stuttgart 1978.

Tauber, Herd und Ofen

Tauber, Jtirg: Herd und Ofen im Mittelalter. Schweizer Beitrage 

zur Kulturgeschichte und Archaologie des Mittelalters 7, Olten/ 

Freiburg/Br. 1980.

Vischer, Wilhelm: Die Sage von der Befreiung der Waldstatte nach 

ihrer allmahlichen Ausbildung, Leipzig 1867.

van Winter, Johanna Maria: Rittertum, Ideal und Wirklichkeit, 

Miinchen 1969.

Zeller-Werdmiiller, Denkmaler

Zeller-Werdmiiller, Heinrich: Denkmaler aus der Feudalzeit im 

Lande Uri, Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zurich 

48, 1884.

198


