
Friihe Burgen zwischen Weser und Leine (vgl. "Tabelle 1 am Schlu/i). Von den Anfdngen bis um 1200

Hans-Wilhelm Heine

RINGWALL UND BURG IM MITTLEREN NIEDERSACHSEN

Unter einem ahnlichen Thema fand 1971 in Cloppenburg 

eine Ausstellung statt, die in Text, Bild, Modell und Gra- 

bungsfunden liber die Entwicklung des Burgenbaues des 

westlichen Niedersachsen von den Anfangen bis zum aus- 

gehenden Mittelalter berichtete1). Eine derart umfassende 

Darstellung soil an dieser Stelle fur den Raum zwischen 

Mittelweser und Leine nicht erfolgen, doch werden nach 

einem kurzen Hinweis auf die urgeschichtlichen Wallan- 

lagen Probleme und Entwicklungstendenzen des fruh- und 

hochmittelalterlichen Burgenbaues (also etwa des 8.—12. 

Jahrhunderts) dieses Raumes im mittleren Niedersachsen 

aufgezeigt. Die Tagung des Nordwestdeutschen Verbandes 

fur Altertumsforschung 1981 in Hannover gab dem Verfas- 

ser als Querschnittsbeauftragten fur (archaologische) Bur- 

genforschung im Niedersachsischen Landesverwaltungsamt — 

Institut fur Denkmalpflege —, Hannover, den AnlalS, eine 

kurze Zusammenschau des friihen Burgenbaues zwischen 

Mittelweser und Leine zu geben2).

Der Raum des mittleren Niedersachsen zwischen Mittelweser 

und Leine umfafit sowohl Geest- und Moorlandschaften mit 

den dazugehorigen Niederungsgebieten als auch die frucht- 

baren Lofigebiete des Calenberger Landes mit dem Westrand 

der Hildesheimer Borde. Im Siiden beriihrt der ausgewahlte 

Raum mit Biickeberg, Deister, Osterwald und Hildesheimer 

Wald den Rand des Niedersachsischen Berglandes. Als mar- 

kante Gewasser treten neben dem Steinhuder Meer die Leine
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Beusterburg bei Betheln, Lkr. Hildesheim. 

Ein jungsteinzeitliches Erdwerk, das wohl 

als Viehkral gedient hat

und Weser mit ihren breiten Flullauen auf, die besonders 

dem Mittelwesergebiet den Charakter einer Durchgangsland- 

schaft verleihen. Durch Moor, Niederung und Wald stellte 

das Gebiet nordlich der Lbfigrenze bis weit in das Mittel- 

alter eine natiirliche Scheide dar, die nur an einigen Stellen 

unterbrochen war. Bezeichnenderweise griff hier — von 

einigen Siedlungsinseln abgesehen — die Besiedlung des 

Menschen erst verhaltnismafiig spat (ab dem 12. Jahrhun- 

dert) ein. Das gleiche gilt fur die Rander des Biickeberges, 

des Deisters, des Osterwaldes und des Hildesheimer Waldes, 

die verschiedene Siedlungsvorstofie von der Karolingerzeit 

bis ins hohe Mittelalter erlebt haben3).

Nacli ersten Anfangen im 19. Jahrhundert nahm die archao- 

logische Burgenforschung, angeregt durch die Limes-For- 

schungen in West- und Siidwestdeutschland, einen grofien 

Aufschwung. Im Auftrage des Historischen Vereins fur 

Niedersachsen erschien von 1887—1916 der „Atlas vorge- 

schichtlicher Befestigungen in Niedersachsen", den A. von 

Oppermann begann und C. Schuchhardt zu Ende fiihrte. 

Dieser war es auch, der die Frage nach Datierung und Funk- 

tion der ur- und friihgeschichtlichen Burgen bis an die 

Schwelle des hohen Mittelalters durch zahlreiche Grabungen 

zu beantworten versuchte4).

Der Atlas enthalt die Mehrzahl der niedersachsischen ur- 

und friihgeschichtlichen Burgen (aber nicht alle), einschliefi- 

lich einer Reihe von Dynastenburgen des 11./12. Jahr- 

hunderts, im gleichen Mallstab 1 : 3125. So bahnbrechend, 

verdienstvoll und niitzlich dieser Atlas bis zum heutigen 

Tage ist, zeigt es sich doch des ofteren, daft die Einmessungen 

— und nicht nur die — geodatischen und archaologischen 

Anspriichen nicht mehr geniigen. Dazu tragt nicht nur der 

kleine Mafistab mit seiner starken Generalisierung, sondern 

auch der grolle Hohenlinienabstand und die teilweise 

skizzenhafte und in einigen Fallen (soweit schon erkannt) 

fehlerhafte Einmessung der Gelandebefunde bei. Die Anre- 

gung von E. Sprockhoff5), ein Corpus der deutschen Wall- 

anlagen zu schaffen, konnte aufgrund des Zweiten Welt- 

krieges nicht weiter verfolgt werden. Doch wurde diese 

Intension von verschiedenen Denkmalamtern der Lander 

der Bundesrepublik Deutschland sowie im Gebiet der DDR 

von der Akademie der Wissenschaften aufgegriffen und 

weiter verfolgt6). Nach 1959 sind in Niedersachsen liber 40 

Wallanlagen durch das heutige Lehrgebiet fur Kartographie 

und Topographic der Universitat Hannover auf Initiative 

der Denkmalpflege (heute Institut fur Denkmalpflege) neu 

im Mallstab 1 :1000 vermessen worden.

Zwischen 1929 und 1939 fanden zwischen Mittelweser und 

Leine eine Reihe Grabungen statt7), von denen hier nur die 

von K. H. Jacob-Friesen, E. Sprockhoff, H. Schroller und 

O. Uenze genannt seien. In unserem Raum sind die Grabun

gen in der Heisterburg, im Ringwall von Burg bei Alten- 

celle, der Bennigser Burg, der Heelleler Burg, der Beuster- 

burg und in der Liiningsburg zu erwahnen, die sich haupt- 

sachlich mit der Frage nach Aufbau und Funktion der 

Ringwalle im nordwestdeutschen Tiefland befafiten (Pro

blem der „Heinrichsburgen").

Nach dem Zweiten Weltkrieg verlagerten sich die Schwer- 

punkte der archaologischen Burgenforschung nicht nur auf

grund der wieder aufgenommenen Pfalzenforschung 

(Werla8), Pohlde9), Grona10)) in das siidliche und siidostliche 

Niedersachsen11). Weitere regionale Forschungen forderten 

im westlichen Niedersachsen namentlich H.-G. Peters (Witte- 

kindsburg bei Rulle)12) und D. Zoller (Bokelerburg, „Motte" 

Elmendorf u. a.)13).

Nach mehr als 30 Jahren wurde die Grabungstatigkeit14) im 

Raum Hannover mit den Untersuchungen auf der friihmit- 

telalterlichen Liiningsburg von H.-G. Peters und F. A. Linke 

1975 wieder aufgenommen, die seit 1981 vom Verfasser 

fortgesetzt werden. Eine weitere hochinteressante Grabung 

fand 1977 auf dem SchloBplatz bei Husum statt, die iiber- 

raschende Ergebnisse fiir den friihmittelalterlichen Burgen- 

bau erbrachte. Durch Auswertung von Archivalien, alten 

Kartell und Luftbildern entdeckte H. Flohr in der Leineaue 

bei Koldingen die bischoflich-hildesheimische Retburg, eine 

Turmburg der Zeit nach 1100, deren Datierung und Aus- 

sehen durch Probegrabungen 1974 erschlossen wurden.
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Wallanlagen auf dem Marienberg bei 

Schulenburg, Stadt Pattensen, Lkr. Han

nover. Im Siiden um das Welfenschlof! 

die eisenzeitliche oder friihmittelalterliche 

Wallanlage. Auj der nordlichen Kuppe 

im Siidhang Reste eines neuzeitlichen Was- 

serreservoirs, im Westen Reste einer klei- 

nen Abschnittsbefestigung

Fur Niedersachsen einzigartig 1st die Beusterburg15) bei 

Betheln, handelt es sich doch um ein noch obertagig erhal- 

tenes Erdwerk des Neolithikums. In seiner Bauweise erin- 

nert es an die Erdwerke der Michelsberger Kultur, doch ist 

die Einordnung und Datierung der Scherben noch zwischen 

Michelsberger Kultur und Trichterbecherkultur umstritten, 

zumal sich auch noch schnurkeramische Elemente wohl mbg- 

lich als Zeugnis einer jiingeren Phase finden. Das Erdwerk 

mit seiner 15 ha umfassenden Umwallung liegt auf einem 

abfallenden Hang zwischen zwei tief eingeschnittenen Bach- 

talern. Die Phosphatuntersuchungen liefien die Ausgraber 

ein Viehgehege mit begrenztem Verteidigungswert vermuten.

Vor einigen Jahren publizierte G. Mildenberger16) eine 

Karte der Befestigungen der vorrbmischen Eisenzeit in Nord- 

westdeutschland. Darin trug er die Kukesburg bei Alten

hagen I, die Wallanlage auf dem Marienberg bei Schulen

burg, den Ringwall auf dem Gehrdener Burgberg und die 

Barenburg bei Wiilfinghausen als Wallburgen vermutlich 

dieser Zeit ein. Aufgrund der Beobachtungen von H.-G. Pe

ters ist das beim Ringwall auf dem Gehrdener Burgberg17) 

nicht der Fall, er gehbrt eindeutig aufgrund der Lage der 

Funde und der Bauweise der Befestigung in das friihe Mit- 

telalter. Die Wallanlage auf dem Marienberg18) kann auf

grund von Wall- und Grabenfiihrung genau so gut in das 

friihe Mittelalter gehbren. Bei der Barenburg19) und der 

Kukesburg20) liegen bisher keine Anhaltspunkte vor, daft sie 

alter als das friihe Mittelalter (8.—11. Jahrhundert) sind. 

Dieses ware durch Grabungen, die hier bisher nicht stattfan- 

den, zu beweisen. Fur das Arbeitsgebiet ist also davon auszu- 

gehen, dafi fast alle Wallanlagen in ihrer letzten Ausbau- 

phase in das friihe oder beginnende hohe Mittelalter datie- 

ren, wenn auch Scherben der vorrbmischen Eisenzeit oder 

der rbmischen Kaiserzeit und sonstige Funde (Brunsburg21), 

Burgberg bei Gehrden17), Wallanlage Marienberg18)), auf 

altere Benutzung der Platze hinweisen.

Der meist kreisrunde, seltener ovale Ringwall gilt im Nie- 

dersachsischen Tiefland sowie am Rande des Niedersachsi- 

schen Berglandes als die typische Form der friihmittelalter- 

lichen Befestigung22). Er liegt, haufig auf einem mehr oder 

weniger erhbhten Vorsprung, am Rande einer Flufiaue oder 

Niederung (Liiningsburg23), Diisselburg24), Burg bei Alten-

Burgen und Schlosser 1983/1
29



Plan der friihmittelalterlichen Liiningsburg bet Neustadt a. Rbge., 

Lkr. Hannover. Im Norden und Osten die Leineaue

Die friihmittelalterliche W allanlage auf dem Burgberg bei Gehr

den, Lkr. Hannover. Keine Befestigung der 7.eit um Chr. Geb.

celle25), Ringwall bei Mecklenhorst26), Isenburg bei Land

ringhausen27), Burg bei Herrenhausen28), Ringwall bei Was- 

sel29), Dornburg Hildesheim30), am Ende eines Geestriickens 

(Diisselburg24)) oder zwischen zwei Bachlaufen in geneigter 

Hanglage (Wirkesburg31), Heisterschlofichen32)). Selten 

wurde wie bei der Heefieler Wallburg33) ein isolierter Sand- 

riicken in der Niederung ausgenutzt. Dagegen liegt der 

Gehrdener Ringwall17) auf einer Bergkuppe in Anlehnung 

an deren Steilseite.

Nicht zum Typ des Ringwalles zahlen so verschiedene friih- 

mittelalterliche Burgen wie die Brunsburg21) oder der Schlofi- 

platz bei Husum34) am Ende abseits gelegener Sandriicken 

in Niederungsgebieten oder wie die „Alte Schanze" bei 

Oyle35) auf der Hohe am Rande des Wesertales bei Nien

burg. Die Heisterburg30) mit ihrer rechteckigen Hauptburg 

und ihren Vorwallen bevorzugt die Hanglage, ohne sich 

direkt an den Steilabfall des Deisterkammes anzulehnen. 

Die ein abgerundetes Rechteck bildende Bennigser Burg37) 

mit ihren beiden Vorburgen nutzt wiederum die Lage zwi

schen Bachtalern im abfallenden Gelande.

Aufgrund der Steinarmut ist in den Wallen nbrdlich der 

Berglandzone kein Mauerwerk vorhanden und herrscht die 

Holz-Erde-Befestigung vor. Die einzige Ausnahme bildet 

bezeichnenderweise der Ringwall von Heefiel33), dessen letz- 

ter Ausbau erst im 12. Jahrhundert geschah. Hier kam der 

in der Nahe anstehende Raseneisenstein zur Verwendung. 

In und am Rande des Berglandes erscheint Mauerwerk in 

Lehmsetzung oder bisweilen unter Benutzung von Mortel 

(Heisterschlbfichen32), Wirkesburg31), Heisterburg30), den 

Spuren nach auch beim Ringwall von Wassel29)).

Das Wiederauffinden des alten Befundplanes der Grabung 

1893 auf dem Heisterschlofichen bei Beckedorf32) gab den 

Anlafi sich mit einer Gruppe kleinerer Ringwalle zu be- 

schaftigen, deren Durchmesser zwischen 50 und 65 m liegen. 

Es handelt sich um das schon genannte Heisterschlofichen, 

die Wirkesburg31) und den Ringwall bei Wassel29). In den 

Wallen der beiden erstgenannten ist eine Steinmauer nach- 

gewiesen, die unter Verwendung von Mortel errichtet wurde. 

Im Wasseler Ringwall deuten Oberflachenbegehungen den- 

selben Befund an. Vorburgen sind lediglich bei der Wirkes

burg nachgewiesen, wobei das zeitliche Verhaltnis zu der 

Ringwallanlage noch ungeklart ist. Die Verwendung von 

Mortel, in Niedersachsen erst seit der Karolingerzeit be- 

kannt, gibt den Terminus post fiir den Bau dieser Ring

walle. Doch kann es kein Zufall sein, wenn in der Nahe 

oder unmittelbar benachbart die Grundherrschaften nicht 

unbedeutender Adelsgeschlechter des 11./12. Jahrhunderts 

nachgewiesen sind. Konrad Weidemann38) vermutet zu recht 

einen Zusammenhang der Wirkesburg mit den Besitzungen 

der Billunger, die im Raum Lauenau seit dem 11. Jahrhun

dert nachweisbar sind. F. Engel39) sprach die Vermutung aus, 

dafi es sich beim Heisterschlofichen von Beckedorf um die 

Burg der Herren von Riepen handeln kbnnte, die kurz vor 

1124 erstmals genannt werden und aus denen das Geschlecht 

der Grafen von Roden hervorging. Der Wasseler Ringwall 

ist 1458 als „Asseburg“ im Lehensbuch der Hildesheimer 

Bischofe40) aufgefiihrt. Vom Beginn des 12. Jahrhunderts an 

wird ein Adelsgeschlecht41) bezeugt, welches das bischofliche 

Amt eines Vizedominus besafi, sich ab 1187 nach dem Ort 

Wassel benannte und den Grafentitel fiihrte. Es liegt also 

auch hier nahe, Zusammenhange zu sehen. Das Fehlen von 

Funden stellt natiirlich die Frage nach der Funktion. Die 

kleinen Anlagen kbnnen mit ca. Vt bis Vs ha, abgesehen von 

der Wirkesburg mit ihren Vorburgen, kaum grbfiere Men- 

schengruppen gefafit haben. Eher diirfte man an Fluchtan- 

lagen denken, die Bewohnern kleiner Hofgruppen oder — 

und das ist wahrscheinlicher — einer Adelsfamilie und ihrem 

Anhang zuzuordnen sind. Jedoch fehlen bei den drei klei-
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Die friih- bis hochmittelalterliche 

Heister burg auf dem Deister bei 

Rodenberg, Lkr. Schaumburg

neren Ringwallen nodi Grabungen, die liber eine stiindige 

oder nur sporadische Nutzung Auskunft geben kbnnen. 

Diese sollen 1984 auf dem Ringwall von Wassel erfolgen.

Schon R. von Uslar42) hat 1964 auf das Fortleben der Ring

walle Nordwestdeutschlands bis an die Schwelle des hohen 

Mittelalters aufmerksam gemacht. Auf die Existenz von 

kleineren Ringwallanlagen in England und Frankreich ne- 

ben den Burgen vom Typ Motte aus dem 11./12. Jahrhun- 

dert ist in der Vergangenheit wiederholt hingewiesen wor- 

den43). Durch die jiingsten Ausgrabungen in den Burgen von 

Itzehoe44) und Lubeck (Burgkloster)45) ist das Fortleben des 

alteren Ringwall-Typs bis weit in das 12. Jahrhundert ge- 

sichert. In diese Reihe sind auch spatere Burganlagen zu 

stellen, wie z. B. die Burg Hodenhagen46) oder die Bunken- 

burg bei Ahlden47) im Allergebiet.

In einem Aufsatz fiir die Zeitschrift fur Archaologie 1978 

sah es P. Donat48) fiir die siidelbischen Rundwalle des friihen 

Mittelalters, also auch fiir die unseres Raumes, als verbind- 

lich an, daft sich in keinem Faile eine Kulturschicht oder 

andere Hinweise (z. B. Brunnen) auf zeitweilige intensive 

Benutzung fanden. Dieses gilt wahrscheinlich nicht nur fiir 

die von Sprockhoff gegrabene Burg bei Altencelle25) mit 

den grofien Pfostenbauten an der inneren Wallfront, son- 

dern auch nach den bisherigen Flachenabdeckungen fiir die 

Liiningsburg23) bei Neustadt am Riibenberge. Bei den Gra

bungen 1981/82 wurden hier die Pfosten eines 8 x 13 m 

grofien Hauses gefunden. Aus alteren Grabungen sind zwei 

Herdstellen bekannt. Die Funde waren trotz einer Pferdchen- 

fibel des 9./10. Jahrhunderts doch so sparlich, daft von einer 

dauernden Besiedlung der Burg nicht die Rede sein kann.

Auch die Brunsburg bei Heemsen21), aus der sparliche, zum 

Teil auch vorgeschichtliche Funde vorliegen, scheint sich ge- 

nau so hier einzureihen wie die Bennigser Burg37), die Gehr- 

dener Burg17) und die Masse der iibrigen Ringwalle und 

Wallburgen. Doch gibt es iiberraschende Ausnahmen. Da ist 

einmal die im Gegensatz zu den friihmittelalterlichen Dom- 

burgen der Bischofe von Hamburg, Bremen, Munster und 

Minden archiiologisch unzureichend erforschte des Hildes- 

heimer Bischofs zu nennen. Als Sitz des Bistums Hildesheim 

wurde bei der Griindung um 815 durch Kaiser Ludwig den 

Frommen eine flache Hiigelkuppe ostlich der Innerste ge- 

wahlt, die vermutlich schon friihzeitig nach dem Vorbild 

der damals iiblichen Ringwalle im 9. Jahrhundert befestigt 

wurde30). Noch deutlich lal?t sich die Ausdehnung der Dorn

burg aus dem historischen Stadtplan erschliefien. Im Jahre 

1001 errichtete Bischof Bernward fiir die Burg eine zusam- 

menhangende Befestigung, die als mit aufierst festen und 

schonen Tiirmen ausgestattet beschrieben wird. Sie wird, wie 

auch bei den Bischofsburgen von Hamburg, Munster oder 

Minden nicht nur die Bischofskirche, sondern auch zahl- 

reiche Wohn- und Wirtschaftsgebaude geschiitzt haben.

Als nachstes ist auf die Heisterburg bei Rodenberg36) einzu- 

gehen, die in der Vergangenheit als Musterbeispiel einer 

karolingischen „curtis“ gait. Doch hat schon Paul Grimm40) 

auf das Junge Alter der Keramik (10.—-12. Jahrhundert) 

hingewiesen. Durch die Ausgrabungen von C. Schuchhardt 

und H. Hofmeister sind zahlreiche Siedlungsreste (Gruben- 

hauser, Keller, Brunnen, Zeugnisse von Eisenverhiittung, 

Keramik usw.) bekannt geworden. Den Funden nach diirfte 

die Heisterburg im 11. Jahrhundert ihre Bliitezeit erlebt 

haben, doch sind die Funde bisher keiner modernen Bear- 

beitung unterzogen worden.

Der systematischen Landesaufnahme im Mittelwesergebiet 

ist es zu verdanken, daft in der Meerbachniederung bei Hu

sum, Landkreis Nienburg, die kleine Wallgrabenanlage 

„Schloftplatz“ am Ende eines Sandriickens gefunden wurde31). 

In ihr entdeckte man bei einer Probegrabung Siedlungs- 

spuren, darunter ein flaches Grubenhaus mit auften stehen- 

den Pfosten und Funde, die dem 10. und 11. Jahrhundert 

angehoren. Aufgrund einiger Randprofile der schwarzgrauen 

oder schwarz- oder brauntonigen Keramik diirfte eine Be-

Das friihmittelalterliche Heisterschldflchen bei Beckedorf, Lkr.

Schaumburg. Umzeichnung des Befundplanes von 1893
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alten Abbildung vor, nahm man bis vor kurzem an, dal? es 

sich um vorgeschichtliche Urnen handelt. Erst die Neuinter- 

pretation der alten Berichte im Vergleich zu den neueren 

Ergebnissen der archaologischen Burgenforschung fiihrte 

schliefilich zu der Lokalisierung der lange gesuchten Burg 

Limmer, die um 1200 eine grofie Bedeutung fur die Terri- 

torialbildung der Grafen von Roden hatte.

Vom Anfang des 13. Jahrhunderts oder sogar spater stam- 

men drei Burghiigel („Motten“), die jedoch in spaterer Zeit 

derart verandert wurden, dafi ihre urspriingliche Gestalt 

nicht mehr zu erkennen ist. Da sind einmal die Burg „Schlofi 

Ricklingen", um 1225 durch die Grafen von Roden er- 

baut56), und die Burg zu Pattensen aufzufiihren, die sicher- 

lich von den Grafen von Hallermunt in der ersten Halfte 

des 13. Jahrhunderts errichtet wurde57). Moglicherweise geht 

auch die Burg Koldingen, liber deren Friihgeschichte nichts 

bekannt ist, auf eine Burg vom Typ Motte zuriick58). Vor 

kurzem gelang Chr. Reiche und N. Steinau die Entdeckung 

einer weiteren kleinen Motte in der Nahe des Sauparks bei 

Springe59). Dort bestand bis vor einigen Jahren ein mehrere 

Meter hoher Hugel, der Schlangenberg, der im Bereich der 

Wiistung Reinvordessen lag. Im Luftbild zeichnen sich, wenn 

auch schwach, Graben und Hugel, trotz weitgehender Zer- 

storung durch die Flurbereinigung, ab. Mit Hilfe weiterer 

Luftbilder, Prospektionen und einer Testgrabung wird man 

die vermutete Burgstelle noch weiter erforschen miissen.

Recht selten ist bislang die Turmburg (Definition nach Hinz) 

im Raum zwischen Mittelweser und Leine vertreten. In der 

Leineniederung bei Koldingen lokalisierte H. Flohr die 

friiher im Raum Sarstedt gesuchte Retburg60). Kern der An- 

lage ist ein Rundturm von 15 m Durchmesser bei einer 

Mauerstarke von 3,75 m (Fundament 4,05 m), der auf 

einem sehr flachen Hugel in der Leineniederung stand. Die 

Anlage, ehemals eine bischoflich-hildesheimische Burg, 

stammt aus dem 12. Jahrhundert. Den historischen Karten 

sowie den Funden und Fundamentresten zufolge lag die zu- 

gehorige Vorburg westlich des Burghiigels.

Neben den Motten und Turmburgen, von denen vermutlich 

einige in spaterer Zeit durch Kultivierungsmafinahmen zer-

Die friihmittelalterliche Befestigung „Schloflplatz“ bei Husum, 

Lkr. Nienburg

stort wurden und dadurch unbekannt blieben, gab es am 

Rande des Niedersachsischen Berglandes durchaus Hohen- 

burgen, wie z.B. die Burg Hallermunt bei Springe01), Stamm- 

sitz der Grafen von Hallermunt, die spatestens Mitte des 

12. Jahrhunderts angelegt wurde. Haufig liegen die Burgen 

des 11./12. Jahrhunderts unseres Raumes jedoch am Rande 

einer Anhbhe oder Terrasse (z. B. Wittenburg, Poppenburg, 

Wilkenburg). Die Wittenburg62) lag ca. 25 m oberhalb des 

Dorfes auf einem Gelandesporn, der durch Wall und Graben 

gesichert war. Die Burg wurde vor 1162 dem Domstift 

Hildesheim aus Billungerbesitz geschenkt. Sie entspricht 

dem Lagetyp nach durchaus noch den friihmittelalterlichen 

Burgen und Pfalzen. Als 1049 Kaiser Heinrich III. Giiter 

bei Poppenburg Bischof Azelin von Hildesheim iibergab, 

gelangte auch die Poppenburg63) selbst in Hildesheimer Be-

Der friih- bis hochmittelalterliche Burgwall von Heeflel, Stadt Burgdorf, Lkr. Hannover, mit hochmittelalterlichem Burghiigel (Motte) 

im Innenraum (nach Schroller)
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sitz. Mitte des 12. Jahrhunderts gehorte sie als Lehen der 

Hildesheimer Bischofe dem Grafengeschlecht von Poppen

burg, das im 13. Jahrhundert seinen Schwerpunkt nach der 

Burg Spiegelberg bei Lauenstein am Ith verlagerte. Die 

Poppenburg mag als Beispiel einer friihen Burg gelten, die 

als Fluchtburg zu einem Kbnigsgutkomplex gehorte, in 

kirchlichen Besitz uberging und dann durch Belehnung zur 

Dynastenburg wurde. Aber auch hier stehen die archaolo- 

gischen Beweise durch Grabung noch aus.

Seit dem 11. Jahrhundert sind weitere Befestigungen be- 

kannt, die unter dem Einflufi der Bischofe von Hildesheim 

oder Minden errichtet wurden. So darf man in Nienburg04) 

aufgrund des Namens eine Burg vermuten, die ab 1025 

nachweisbar, unter dem Einflufi der Bischofe von Minden 

stand. Spater gelangte sie in die Hand der Grafen von Ro

den, die sie um 1215 dem Grafen von Hoya abtraten. Seit 

Ende des 10. Jahrhunderts betrieben die Bischofe von Hil

desheim den Bau von Befestigungen zum Schutze ihrer 

Grundherrschaften. So errichtete Bischof Bernward von Hil

desheim um 995 zum Schutze seines Bistums gegen die Wen

den die Burgen bei Warenholz nordlich Gifhorn und die 

Mundburg bei Munden am Zusammenflufi von Oker und 

Aller05). Auf die Verstarkung der Dornburg 1001 wurde 

oben schon hingewiesen. Um 1025 entstand durch Bischof 

Godehard eine Befestigung mit Kapelle auf dem Moritzberg 

westlich von Hildesheim00). 1043 kam es hier zur Griindung 

eines Nonnenklosters, das 1068 in ein Chorherrenstift um- 

gewandelt wurde. Kurz vor 1079 verwandelte Bischof He- 

zilo ein Haus des Krieges („domus belli") in ein Haus des 

Friedens und bezog es in die Kirche zum Heiligen Kreuz 

ein07). Eine Mindener Burg ist fur 1140 in Wilkenburg auf

grund der Ortsnamensnennung anzunehmen68). Ihr spat- 

mittelalterlicher Nachfolger wurde 1397/1424 niederge- 

rissen.

Noch wenig erforscht sind die siedlungs- und landesgeschicht- 

lichen Zusammenhange im Umkreis der friih- und hoch- 

mittelalterlichen Burgen. An dieser Stelle kbnnen nur einige 

Hinweise gegeben werden, die in keiner Weise weiteren 

Untersuchungen vorgreifen sollen.

Brunsburg, Diisselburg und Liiningsburg liegen jeweils am 

Rande friihmittelalterlicher Gaue, mbglicherweise an alten 

Verbindungswegen iiber die nah gelegenen Niederungen oder 

Flufitaler. Weil iiber Liiningsburg und Brunsburg keine ein- 

deutigen besitzgeschichtlichen Aussagen zu machen sind, 

kbnnen sie nur allgemein als Fluchtburgen einer grbfieren 

Grundherrschaft aufgefafit werden. Immerhin iiberliefert 

uns eine Urkunde von 1235, dab die Diisselburg als Lehen 

des Reiches ausgegeben war09). Ahnlich randlich zu Sied- 

lungsraumen liegen Isenburg und Kukesburg. In der Nahe 

der Isenburg liegen eine Reihe von -inghausen-Orten, die 

dem karolingerzeitlichen Landausbau zugeschrieben werden. 

Unterhalb von Kukesburg und Bennigser Burg befinden sich 

-hausen-Orte, die ebenfalls dem friihmittelalterlichen Lan- 

desausbau angehbren. In Bennigsen ist fiir 969 eine Grund

herrschaft fafibar, die mbglicherweise zur nahen Burg Be- 

ziehungen hatte70). Doch sollte man in unserem Raum mit 

besitzgeschichtlichen Erwagungen vorsichtig sein, da gerade 

hier der sich iiberschneidende Streubesitz der Adelsfamilien 

und kirchlichen Einrichtungen typisch ist und zudem der Be

sitz stark fluktuierte. Erst seit dem 12. Jahrhundert scheint 

es hier zu Verfestigungen gekommen zu sein bzw. erlauben 

die Quellen allmahlich zuverlassigere Aussagen.

Die Burgen des 8.—11. Jahrhunderts in und am Deister 

bzw. Biickeberg liegen inmitten oder am Rande der heutigen 

Waldberge. Zur Erbauungszeit dieser Burgen durfte wohl 

das umliegende Land auch landwirtschaftlich genutzt wor- 

den sein. Hinzu kommt bei Bennigser Burg und Heisterburg 

die Lage am Verkehrsweg (Kbnigsweg) iiber den Deister- 

kamm71).

Auffallenderweise liegt der „Schlofiplatz“ bei Husum ab- 

seits der in der friihen Neuzeit ackerbaulich genutzten Flache. 

Hierbei durfte es sich um einen, wenn auch zeitlich begrenz- 

ten, Siedlungsvorstofi in das Niederungsgebiet handeln. 

Ahnlich wie im Rheinland bezeichnen die meisten Burghugel 

bzw. Motten zwischen Leine und Mittelweser, einschliefilich 

der Turmburg Retburg, eine extreme Siedlungslage in der 

Niederung. Wie weit die hochmittelalterlichen Burgen mit 

Rodungen verbunden sind, wie man es z. B. am Rande des 

Schwarzwaldes oder im Schweizer Jura deutlich beobachtet 

hat, ist bislang nicht erforscht. Mbglicherweise besteht zwi

schen der Anlage der Burg Hallermunt und den Rodungs- 

orten nordlich des Kleinen Deisters ein Zusammenhang.

Ansicht der Burg Wdipe bei Erichs- 

hagen, Stadt Nienburg, Lkr. Nien

burg. Motte des 12. Jahrhunderts
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Lage der Burg Limmer, Stadt Han

nover. Burganlage der Grafen von 

Roden-Limmer, 1189 erwdhnt. 

Mitte des 13. Jahrhunderts ver- 

mutlich verlassen

Auffallenderweise gibt es mitten in den grofien Rodungs- 

gebieten Rodewald, Langenhagen, Isernhagen nbrdlich Neu

stadt am Riibenberge und Hannover keine Burgen, von 

denen aus die Rodung direkt erfolgt sein kbnnte. Vielmehr 

ist die Position auch der spatmittelalterlichen Burgen im 

wesentlichen von der Lage zur Weser-, Meerbach- oder 

Leineniederung bestimmt.

Neben der Aufarbeitung der archaologischen Quellen, d. h. 

der Vermessung, dem Beschreiben und Aufspiiren der friih- 

und hochmittelalterlichen Burgen sowie der Bearbeitung von 

Altgrabungen und Altfunden ist in Zusammenarbeit mit 

Baugeschichte, Stadt- und Wiistungsforschung die Einbettung 

der Burgen vom Friihmittelalter ab in Siedlungs- und Lan- 

desgeschichte zu erarbeiten. Mit gezielten Grabungen hat 

hier die Archaologie weiteres Quellenmaterial aufzubereiten, 

das der siedlungskundlichen und historischen Forschung zur 

Verfiigung steht.

Als erster Schritt in diese Richtung ist die Aufarbeitung der 

vor- und friihgeschichtlichen Wallanlagen bis an die Schwelle 

des hohen Mittelalters im Regierungsbezirk Hannover ge- 

plant. Wenn die notwendigen Voraussetzungen vorliegen, 

soli in den nachsten Jahren mit der Aufarbeitung der Wall

anlagen als Beitrag der Archaologie begonnen werden.

Dr. Hans-Wilhelm Heine, Hannover
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1 Beusterburg B X - - X - X O - - - - neolith. 15

2 Brunsburg E X - - - - - 1 X - - - 9./10. Jh.
0,75 

5,3

3 Alte Schanze 

b.Oyle
R - - - - - o X - - - 8.-11. Jh. 0,58

4 SchloBplatz 

b.Husum
E X - - X - - o - - - - 10,/ll.Jh. 0,17

5 Diisselburg E X - - - X X o - X - - 8.-10. Jh. 142 1235 Reichslehen

6 Isenburg N ? - - - - - 1 - X - - 8.- 11. Jh.
0,38

1,38
nach Luftbild

7 HeisterschlbBchen B - X X - X w o - X - - 9.-11. Jh. 0,3

8 Heisterburg (R) - - X - X X 1 X - - - lO./ll.Jh.
0,88

7.4

9 Wirkesburg B ? - X - - - 2-3 - X - - 9.-11./12.JH
0,22

4,14

10 Burgberg b.

Gehrden
K - X - - X - - - X - - 8.-11. Jh. 1

11 Bennigser Burg B - X - - ? X 2 X - - - 10. Jh.

1,48

3.4

12 Kukesburg S ? - X - - - ? X - - -
9./10.Jh, <•.1,5

13 Barenburg S - X - - - - O - - - - 8.-11. Jh. 5,5

15 Liming sburg N X - - X - X O - X - - 9,/lO.Jh.
1,4

16 Burg b.Herren- 

hausen
(E) X - - - - - - - (X) - - bis 13. Jh. <*-1

16a Garkenburg - - -

17 Wallanlage a.d.

Marienberg
s

- - - - - - o - -
- - 8.-10. Jh.? 6,22

18 Dornburg Hildesheim N - - X - - - - - (X) - - ab 9. Jh.? e.,4,0

'■19 Ringwall b.Wassel N - - X - - - o - X - - ll./12.Jh.? c0,25

20 Burgwall b.HeeBel J - X - - - - 1 z.T. X - - 9.-13.Jh.
0,38 

0,6

21 Burg b.Alten- 

celle
N X - - -

(X) - o - X - - 10. Jh. 0,45

22 Ehem.Burg Wolpe J - - - - - - o - - X - ab 12. Jh. -

Wirtschaftshof 

zugehorig

23 Luccaburg J - X X X - - o - X - vor 1163 -
Wirtschaftshof 

anzunehmen

24 Turmhiigel Himmel- 

reich
J - - - - - - 1 - - X - ab 12. Jh.

-

25 SchloB Ricklingen J - - - - - -
? - - X - Anf. 13.Jh. -

26 Ehem.Burg Dimmer J - - X - - - (o) - - X - vor 1189 - Meierhof zugehorig

27 Ehem.Burg Patten

sen
- - - - (X) - - - - -

X - Anf. 13.Jh.
-

Stadtburg

28 Vermutl.Motte Rein- 

vordessen
N - - - - - -

?
- -

(X) - 12./13.Jh. -

29 Burghugel in 20 J - - - - - - - - - X - 11./12.JH. -

30 Wilkenburg N
vor 1140 -

31 "Alter Burgplatz" 

in Ahrbergen
12. Jh.? -

32 Eh em.Hal1erburg N 12. Jh.? -

33 Poppenburg R
vor 1049 -

34 Ehem.Wittenburg S
vor 1162 -

35 "domus belli" zu 

Hildesheim
- - - (X) - - - - - - - - vor 1079

-

36 Moritzberg b.Hil

desheim
(R) - - ca. 1025 -

37 Ehem.Burg Haller- 

muntskopf

K - - - X - - - - - - - Mittel2. Jh. -

unterhalb

Wirtschaftshof ,wiist

38 Ehem.Nienburg vor1025
- spater Stadtburg

39 Ehem.Retburg J - - X X - — 1 - - - X ca.1100
-

40 Ehem.Burg Depenau J 1145 - Adelsnennung

Tabelle 1. Friihe Burgen im mittleren Niedersachsen. B = Lage zwischen zwei Bachldufen. E — Lage am Ende eines Geest- oder Sand- 

riickens. R = Hohenrandlage. K = Lage auf einer Bergkuppe. S — Lage auf einem Bergsporn. N = Niederungsrandlage. 

J = Niederungslage. Nr. 14 entjdllt, vgl. Anm. 26
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