
ZISTERNE SICKERSCHACHT

i22aI4(Io(I/aI-LRVSZ„S(IeLCHSZRC.NC.VI8„EIeuEaIeC.SPNVLRC.SI3NZRVSGG8„UIESZIEZSLIeC.NC.V2Z8„„S„FZLPLFLS„

WSZ„SZITS"SZ

UeCgrnsrsVt)mV3o3rs )nvrsV.rnVCa37reU

U)hVno lrhV.rnVgnes47tCCrnArnConv)svVt)mVheggrltlgrnlea3rsV )nvtsltvrs

Auf den Burgen des mittelalterlichen Adels mufi die Trink

wasserversorgung ein wichtiges und dauerndes Problem 

gebildet haben. Auch wenn wir beriicksichtigen, dafi die 

Gesamtzahl der Burgbewohner eher kleiner war, als man 

heute annimmt, und dafi der Wein zu den Grundnahrungs- 

mitteln zahlte und bei jeder Hauptmahlzeit getrunken 

wurde, diirfte der Bedarf an Frischwasser fiir Menschen 

und Vieh noch immer betrachtlich gewesen sein1). Wahrend 

in den Niederungsburgen die Wasserbeschaffung naturge- 

mafi geringe Schwierigkeiten bereitete2), sahen sich die 

Brunnenbauer auf den Hohenburgen vor heikle Aufgaben 

gestellt. Inwieweit schon im Hochmittelalter fiir den tag

lichen Verbrauch in Burgnahe gelegene Quellen beniitzt 

wurden, etwa mittels holzerner Zuleitungen, sog. „Teuchel“, 

in den Burghof, entzieht sich unserer Kenntnis. In kleinen 

Turmburgen mit ganz wenigen Bewohnern wird man sich 

mit Holzfassern und anderen beweglichen Behaltern be- 

holfen haben. Uber fest eingerichtete Wasserversorgungs- 

anlagen mittelalterlicher Zeitstellung sind wir leider nur 

mangelhaft unterrichtet, da beim Zerfall einer Burg die in 

den Boden eingelassenen Brunnen zuerst unter den Schutt- 

massen verschwanden und bei langer bewohnten Festen die 

Wasserversorgungseinrichtungen wiederholt erneuert und 

verbessert wurden, so dal? von den urspriinglichen Anlagen 

kaum mehr etwas erhalten geblieben ist. Wie das Problem 

der Trinkwasserversorgung in den zahlreichen Grotten- 

und Hohlenburgen unseres Landes gelbst worden ist, ent

zieht sich vorlaufig unserer Kenntnis.

Zur Datierung und genauen bautechmschen Abklarung von 

Wasserversorgungsanlagen sind archaologische Untersuchun- 

gen notig. Aus dem Raume der Schweiz liegt nunmehr eine 

Reihe archaologisch erforschter und dokumentierter Befunde 

vor, so dafi sich der Versuch einer provisorischen auswer- 

tenden Ubersicht rechtfertigen mag3).

Die bisher untersuchten Anlagen von Schachtbrunnen glie- 

dern sich in drei Typengruppen:

1. Sickerschachte

2. Sodbrunnen

3. Zisternen

Bei den eLCHSZRC.NC.VS„ handelt es sich um vertikal in den 

Boden vorgetriebene, mit Steinen oder Holzwerk verklei- 

dete Gruben von geringer Tiefe (2—4 m), in denen sieh 

Sickerwasser feuchter Erd- und Gerollschichten sammelt. 

Nicht selten ruht die Steinverkleidung auf einem Holz- 

rahmen auf. Sickerschachte kommen vor allem in Niede

rungsburgen vor, auf den Hohenburgen finden sie sich im 

Bereich der landwirtschaftlichen Okonomiegebaude am 

Fufie der Burghiigel4).

Im Unterschied zu dem wenig tiefen und nur oberflachliche 

Erd- und Gerollschichten durchstofienden Sickerschacht reicht 

der euE2Z8„„S„ bis auf grundwasserfiihrende Lehm- und 

Gesteinsschichten hinunter. Soweit ersichtlich ist, kommen 

mittelalterliche Sodschachte im schweizerischen Raum fast 

nur im Mittelland vor, wo der weiche Molassesandstein 

den Brunnenbauern keinen allzu grofien Widerstand leistete 

und Grundwasser schon in durchschnittlichen Tiefen von 8 

bis 30 m angetroffen werden konnte. Ein schoner Sod

brunnen von ca. 27 m Tiefe ist uniangst auf der Burgstelle 

Friedberg bei Meilen ZH vollstandig untersucht worden5). 

Sodschachte mittelalterlicher Zeitstellung aus dem Alpen- 

raum sind meines Wissens bis jetzt noch nicht bekannt ge- 

worden, und im Jura sind die spektakularen Schachte von 

ca. 80 m Tiefe auf Landskron F/HR und Dorneck SO erst 

im 16. Jahrhundert gegraben worden6). Auch die weniger 

tiefen, aber noch immer respektablen Sodbrunnen von Pleu- 

jouse JU, Pruntrut JU und Aarburg BE sind anscheinend 

erst in nachmittelalterliche Zeit zu datieren. Offenbar war 

man im Mittelalter nicht in der Lage, in den harten und

84 t8ZUS„I8„EIeC.GuRRSZI4wkwq44



SOD unberechenbaren Jurakalk Schachte von der zum Auffinden 

von Grundwasser erforderlichen Tiefe zu bohren.

Im Jura und im Alpenraum herrscht auf den mittelalter- 

lichen Burgen das System der -LRVSZ„S (mhd. „wasser- 

gadem“, seit dem 14. Jahrhundert zunehmend „zistern“ 

und ahnl.) vor, mit dem wir uns in den folgenden Ausfiih- 

rungen naher befassen wollen7).

Uber die Lage der Zisternen innerhalb des Burgareals lassen 

sich aufgrund der archaologischen Befunde keine Aussagen 

von allgemeiner Verbindlichkeit machen. Am haufigsten 

finden sich die Zisternen in den eher etwas tiefer gelegenen 

Burghbfen, nicht selten in der Deckung hinter einem Ge- 

baude von turmartigen Dimensionen. Als charakteristische 

Beispiele seien hier die Anlagen von Scheidegg BL, Alt- 

Wartburg AG, Rosenburg AR, Canova GR und Nieder- 

realta GR genannt. Auch die zentrale Lage innerhalb der 

Burghbfe kommt sehr oft vor, wie aus den Beispielen von 

Vorder-Wartenberg BL, Neuburg GR, Jorgenberg GR, Bel

mont GR und Schiedberg GR ersichtlich ist. Bei prekaren 

Platzverhaltnissen hat man die Zisternen an der Peripherie 

der Burg errichtet, knapp innerhalb des Beringes. Beispiele 

fur eine solchermafien geschickte Ausniitzung beschrankten 

Platzes kbnnen auf Sternenberg SO, Neu-Falkenstein SO, 

Bischofstein BL, Ober-Juvalta GR, Ober-Tagstein GR und 

Neuenstein BE beobachtet werden. Bei ausgedehnten Burg- 

anlagen liegen die Zisternen bald in der weiten Vorburg, 

innerhalb des aufieren Beringes (z. B. Wartau SG, Schonen

berg BE, Nieder-Gestelen VS), bald im Innern der dicht 

iiberbauten Kernburg (z. B. Tarasp GR, Lichtenstein GR, 

Lbwenburg JU), selten jedoch auf so schwer zuganglichen 

Felsrippen wie bei Alt-Thierstein AG und Ramstein BL. 

Zisternen im Innern wehrhafter Haupttiirme und Wohn- 

trakte sind auf Rosenberg AR, Alt-Wartburg 1 AG und 

vielleicht auch auf Hoch-Rialt GR belegt, wahrend die 

Ausgestaltung ganzer Kellergeschosse von Wohntiirmen zu 

Wassersammlern wie auf St. Maria die Calanca GR oder 

Crest/Ardon VS eher als Ausnahme zu gelten hat. Auch 

die aufierhalb des Beringes gelegene, nur durch eine Tra

verse gedeckte Zisterne von Campell GR stellt wohl einen 

Sonderfall dar.

Uber die Ausstattung der mittelalterlichen Zisternen sind 

wir schlecht unterrichtet. Zum Hochziehen des Wassers 

wird man einfache Haspel oder bei Anlagen von geringerer 

Tiefe den Wippgalgen mit Gegengewicht verwendet haben. 

Zum Schbpfen des Wassers verwendete man Holzeimer 

oder Kupferkessel8). Von allfalligen Aufbauten uber Zi

sternen ist wenig bekannt. Fur Alt-Wartburg 2 AG und 

Scheidegg BL ist eine einfache Uberdachung anzunehmen. 

Gebaude mit Obergeschossen erhoben sich liber den Zister

nen von Sternenberg SO und Frohburg 2 SO9). Ein hiift- 

hoher Briistungskranz um die Miindung der Schbpfbffnung 

ist nicht fur alle Anlagen belegbar10).

Die kunstvolle Brunnenkonstruktion, die sich oft von der 

iibrigen Bauweise einer Burg abhebt, die Verwendung von 

besonderen Mbrtelmischungen und der hohe Stand techni- 

scher Kenntnisse lassen erkennen, dafi im Mittelalter fur 

den Bau von Zisternen und Sodschachten Spezialisten zu- 

gezogen wurden, vermutlich wandernde Handwerkergrup- 

pen, die ihre Dienste den baulustigen Burgherren anboten. 

Im allgemeinen verfiigt eine Burganlage blofi liber eine 

einzige Zisterne. Bei Burgen mit zwei und mehr Wasser

sammlern (z. B. Alt-Bechburg SO, Bischofstein BL, Tarasp 

GR) bleibt abzuklaren, ob die einzelnen Zisternen gleich- 

zeitig oder gestaffelt errichtet und beniitzt wurden. Im 

Faile der Frohburg SO sowie der Ruinen Alt-Wartburg 

AG und Alt-Regensberg ZH konnte nachgewiesen werden, 

dafi jeweils nur eine Zisterne in Betrieb war. Die Preis-
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gabe und die Verlegung einer Zisterne scheinen weniger 

durch Schadhaftigkeit der Konstruktion als vielmehr durch 

bauliche Umgestaltungen der Burganlage ausgelbst worden 

zu sein11).

Alle mittelalterlichen Zisternen im Raume der heutigen 

Schweiz lassen sich — soweit sie archaologisch und bau- 

geschichtlich dokumentiert sind — in folgende zwei Typen- 

gruppen einteilen:

1. Tankzisternen

2. Filterzisternen

Das Prinzip der ;N„H)LRVSZ„S ist das einfachere. Das Re- 

genwasser wird in einem iiberdeckten Hohlraum gesammelt, 

der ganz oder teilweise in die Erde bzw. in den Felsen 

versenkt ist. Als Abdichtung dient inwendig Mortel und 

Ziegelschrot, aufierhalb eines allfalligen gemauerten Man

tels festgestampfter Lehm. Aufier bodeneben versenkten 

Zisternen (Neuburg GR, Lbwenburg JU, Montorge VS) 

kommen auch hangseits aufgemauerte Exemplare vor (Fri- 

berg b. Truns GR, Campell GR). Die Wasserkammer 

kann verschiedene Formen beschreiben. Rechteckige (Bellin- 

zona/Castel Grande TI, Lbwenburg JU, Lichtenstein GR) 

und kreisrunde Grundrisse (Neuburg GR, Friberg b. Truns 

GR) sind am haufigsten. Wohl als Sonderfall ist die halb- 

kreisfbrmige Anlage von Beauregard (VS) zu betrachten. 

Soweit die Uberdeckung noch erhalten ist, besteht sie aus 

Tonnen- oder Stichbogengewblben bei rechteckigen und aus 

Kuppelgewblben bei runden Zisternen. Angesichts der be- 

scheidenen Dimensionen (1—4 m Radius, bzw. Diagonale) 

bedarf das Fehlen von Stiitzpfeilern, wie sie von Grofi- 

zisternen im mediterranen Raum bekannt sind, keiner wei- 

teren Erklarung. Eine meist rechteckige Aussparung in der 

gewolbten Decke hat als Schopfloch gedient, wahrend sich 

die Einlaufbffnungen, soweit sie noch erkennbar sind, am 

oberen Rand der Seitenwande befinden. Eine vorkragende 

Steinplatte verhinderte die Schimmel- und Algenbildung an 

der Wand. Als Ausnahmeerscheinung wird die Tankzisterne 

von Greifenstein GR zu gelten haben, deren Kammer hori

zontal in den Rauhwackefels vorgetrieben ist und vorne 

von einer Mauer verschlossen wird. Gesamthaft ist zu be- 

merken, dab bis jetzt erst sehr wenige Tankzisternen 

archaologisch erforscht sind (Lbwenburg JU, Frohburg 2 

SO), so dab die meisten hier angefiihrten Beispiele unvoll- 

standig dokumentierte Triimmer betreffen12).

Besser ist es mit dem Prinzip der 9LGVSZ)LRVSZ„S bestellt, 

fiber das wir aus einer ganzen Reihe von Burgengrabungen 

informiert sind. Typisch fiir dieses System ist die verhalt- 

nismafiig geraumige Kammer, die eine Fiillung aus Steinen 

und Sand enthalt, welche das einsickernde, von den Da- 

chern gesammelte Regenwasser filtriert und reinigt. Eine 

20—50 cm machtige Lettenschicht dichtet den Filtrierkorper 

gegen aufien und unten ab. Ein trocken vom Zisternen- 

grund an aufgemauerter, runder Schacht von 50—-100 cm 

Innendurchmesser gestattet das Schbpfen des gereinigten 

Wassers aus der Tiefe. In der Form, der Bauweise und der 

Grbfie sind recht erhebliche Unterschiede festzustellen. Die 

Filtrierkammern beschreiben im Grundrifi meistens einen 

Kreis (Vorder-Wartenberg BL, Belmont GR, Schiedberg 

GR) oder ein ungefahres Rechteck (Alt-Wartburg 1 und 2 

AG, Scheidegg BL, Neu-Schellenberg FL). Der Durchmesser 

bzw. die Diagonale der Filtrierkammer schwankt zwischen 

3 und 8 m, die Tiefe zwischen 2,5 und 7 m. Der Schbpf- 

schacht befindet sich in der Regel im Zentrum der Anlage, 

doch kommen auch Ausnahmen vor, wie die lineare An- 

ordnung von Filtrierkammer und Schacht auf Sternenberg 

SO und die halbkreisfbrmige Anlage von San Parcazi GR 

zeigt13). Als auffallendes konstruktives Detail sei auf die 

offenbar haufige Verwendung ausgedienter Miihlsteine als
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Schachtboden hingewiesen (u. a. Alt-Wartburg 2 AG, Alt- 

Thierstein AG, Frohburg 3 SO). Die Filtrierkammern kbn- 

nen ganz in die Erde oder in den Fels hinein versenkt 

(Schiedberg GR, Vorder-Wartenberg BL, Dorneck SO) oder 

allseitig aufgemauert sein, was eher die Ausnahme darstellt 

(Alt-Wartburg 1 AG). Nicht selten sind sie in den Hang 

hinein gebaut, zur Halfte in den Fels gehauen, zur Halfte 

aufgemauert (Bischofstein BL, Frohburg 3 SO, Sternenberg 

SO, Scheidegg BL).

Ein Versuch, die geographische Verteilung von Tank- und 

Filterzisternen zu bestimmen, ergibt — bei aller Zuriick- 

haltung im Hinblick auf die bes’cheidene statistische Breite 

des Materials — folgendes Bild:

In den siidlichen Alpentalern des Tessins und des Biindner- 

landes sowie im Wallis ist einstweilen nur die Tankzisterne 

belegt. In Nord- und Mittelbiinden und wahrscheinlich 

auch im Engadin finden sich beide Systeme nebeneinander. 

Im schweizerischen Voralpenraum von St. Gallen und Ap

penzell sowie im Mittelland kommt m. W. nur die Filter

zisterne vor, wobei es allerdings zu beachten gilt, daft es 

in den Molassegebieten neben dem Regenwassersammler 

auch den Sodschacht gibt. Auf den Hbhenburgen des Juras 

iiberwiegt eindeutig die Filterzisterne, doch sind vereinzelt 

auch Tankzisternen belegt. Selbstverstandlich miiKten als 

Voraussetzung fur schliissige Deutungen die Angaben in 

grbfierer Dichte vorliegen und auch das angrenzende Aus- 

land erfassen.

Von besonderem Interesse sind fur unsere Uberlegungen 

archaologisch datierte Anlagen. Eine friihmittelalterliche 

Tankzisterne ist auf dem langobardischen Kastell Ibligo- 

Invillino in Friaul festgestellt worden14). Wissenschaftlich 

einwandfreie Untersuchungen von Tankzisternen hat man 

im schweizerischen Alpenraum bis jetzt noch me vorgenom- 

men. Die heute noch auf den Hbhenburgen der siidlichen 

Alpentaler und des Wallis sichtbaren Exemplare durfen aus

i22aIwaI9Zu.28ZUIe?(I:LL„USZSI-LRVSZ„SI78PI4okfhaI3SZIeC.NC.Vz

2uES„IESZI:LL„USZS„I-LRVSZ„SIlLZEIUS2LGESVIE8ZIC.ITLL.GRVSL„IL„ 

-lSLVnSZlS„E8„U
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allgemeinen burgenkundlichen Uberlegungen in die Zeit 

zwischen dem 12. und dem 14. Jahrhundert zu datieren 

sein, wobei vereinzelte Anlagen (z. B. Bellinzona / Castel 

Grande TI) bis ins 11. oder gar ins 10. Jahrhundert zu- 

riickreichen mogen. Die einzige bekannte Tankzisterne 

hochmittelalterlicher Zeitstellung im Jura diirfte unter ita- 

lienischem Einflufi entstanden sein, wahrend die beiden 

anderen Beispiele aus dem Jura wesentlich jiingeren Datums 

sind, ist doch die Tankzisterne auf der Lowenburg JU um 

1360, diejenige auf der Feste Landskron F/HR sogar erst 

um 1700 errichtet worden15). Somit scheint sich abzuzeich- 

nen, daft die Tankzisterne, wie sie zur Hauptsache in den 

siidlichen Alpentalern vorkommt, wo sich die einstweilen 

altesten Belege finden, ihren Ursprung in der mediterranen 

Zisternenbaukunst hat, die sich bekanntlich bis in die friihe 

Antike zuriickverfolgen lafit.

Anders sieht es bei der Filterzisterne aus. Die altesten 

datierten Anlagen (Frohburg 1 SO und Schiedberg GR) 

sind um die Mitte des 11. Jahrhunderts entstanden. Die 

iibrigen Beispiele lassen sich, soweit sie archaologisch unter- 

sucht sind, dem 12. bis beginnenden 14. Jahrhundert zu- 

weisen. Vor der Mitte des 11. Jahrhunderts sind auf Bur- 

gen im Gebiet der Schweiz keine Filterzisternen bekannt1G). 

Wir aufiern deshalb hier die Vermutung, die Filterzisterne, 

beheimatet in Mitteleuropa nordlich der Alpen, sei auf den 

Adelsburgen um die Mitte des 11. Jahrhunderts aufgekom- 

men, moglicherweise im Zusammenhang mit dem Wechsel 

vom Holzbau auf den Steinbau17).

Zur Speisung der Zisternen bedurfte es des Regenwassers 

von den nahen Dachern, sofern man nicht Wasser von 

Quellen der Umgebung zufiihrte, was besonders in trocke-
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nen Sommern vorgekommen sein diirfte, Es stellt sich da- 

mit die Frage, ob es zwischen Dachkonstruktion und Zi- 

sternensystem einen Zusammenhang gegeben haben konnte. 

In den Alpen fallt das Hauptverbreitungsgebiet der Tank- 

zisterne im Mittelalter mit einer Zone der Stein- und 

Ziegeldacher zusammen. Im Bereich der Filterzisterne wa- 

ren hingegen Stroh-, Schilf- und Schindeldacher in Ge- 

brauch. Offenbar lieferten die Hartbedachungen des siid- 

lichen Alpenraumes ein verhaltnismafiig sauberes Wasser, 

das nicht mehr gereinigt werden mufite, sondern direkt in 

einen Sammeltank geleitet werden konnte, wahrend die 

Briihe, die von den Stroh- und Schindeldachern flofi, vor 

Gebrauch unbedingt gereinigt werden mufite. Bezeichnen- 

derweise ist die Tankzisterne auf der Lowenburg JU erst 

nach der Ausstattung der Burg mit Ziegeldachern errichtet 

worden, und die im 12. Jahrhundert nach italienischem 

Vorbild auf der Frohburg konstruierte Tankzisterne hat sich 

gar nicht bewahrt, weshalb sie nach kurzer Zeit in eine 

Filterzisterne umgebaut wurde18).

Wer das Prinzip der Filterzisterne „erfunden“ hat, wissen 

wir nicht. Es reiht sich aber wiirdig in die Liste jener 

anonymen Entdeckungen und Errungenschaften ein, die der 

mittelalterliche Mensch in seiner starken Naturverbunden- 

heit aus eigenen Mitteln entwickelt hat19).

rZuKSRRuZI3ZaIWSZ„SZITS"SZ(ItNRSG
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') Im Hinblick auf die vielen Unsicherheitsfaktoren bei Schat- 

zungen (Koch-, Efi- und Waschgewohnheiten, Zahl der Burg- 

sassen, Viehbestand, gewerblicher Bedarf, Bautatigkeit) fallt 

es schwer, Quantitaten anzugeben. Wenn wir als mutmafi- 

lichen Tagesbedarf einer einfachen Ritterburg die Menge um 

50 bis 150 Liter annehmen, stiitzt sich diese Schatzung auf 

Vergleiche mit heutigen Bauernhofen im Hochjura, die noch 

jetzt ihren gesamten Wasserbedarf aus Zisternen decken und 

hinsichtlich der einfachen Lebensgewohnheiten und der Grofien- 

ordnung des Viehbestandes Verhaltnisse aufweisen, die von 

den Zustiinden auf mittelalterlichen Burgen nicht allzu weit 

entfernt sind.

2) Neben Brunnenschiichten, die naturgemafi nur bis in geringe 

Tiefe reichen, finden sich in Niederungsburgen vereinzelt auch 

raffiniertere Systeme. Auf Schbnenwerd ZH ist in der Ring- 

mauer ein ausgesparter Kanal entdeckt worden, der das 

Trinkwasser von aufien ins Burginnere leitete, wo es in einen 

Eichenstamm mit ausgehohlter Schopfmulde flofi. ,IOSLE( 

BNZG( Die "Burg Schonenwerd bei Dietikon. Dietikon 1964, 

18 ff. (Neujahrsblatt von Dietikon 17, 1964).

3) Ein grower Teil der nachstehend angefiihrten Beispiele stiitzt 

sich auf eigene, unpublizierte Beobachtungen des Verfassers. 

Im iibrigen sei hier auf folgende Werke und Periodika ver- 

wiesen, in denen sich wesentliche Angaben iiber Wasserver- 

sorgungsanlagen auf mittelalterlichen Burgen der Schweiz 

finden:

,ItuRCNZEL„(ITNZLN5ASVL)LNIdITS"SZ(IWSZ„SZ( Burgenfor- 

schung in Graubiinden. SBKAM 4, 1977.

— Die Burgen und Schlosser der Schweiz. Herausgegeben 

vom Schweizerischen Burgenverein, Basel 1929 ff. und 

Aarau 1949. (Erschienen sind 23 Lieferungen, es fehlen 

die Kantone AR, Al, NE, SG, SH, TI, VS, ZG und ZH).

,I3u„„SV(Ii„EZSIdItGu„ESG(IAu8LR( Burgen und Schlosser im 

Wallis, Olten 1963.

,IDlNGE(I’LGZUIqI;N82SZ(I1LLZU( Die Burgruine Scheidegg bei 

Gelterkinden. SBKAM 2, 1975.

,I9SGESZ(IbuVVGLS2( Die Burgen der Kantone St. Gallen und 

Appenzell. 3 Teile, Neujahrsblatter, herausgegeben vom 

Historischen Verein des Kantons St. Gallen 1907, 1911 

und 1942.

,ITS"SZ(IWSZ„SZ( Die Burgruine Alt-Wartburg im Kanton 

Aargau. SBKAM 1, 1974 (abgekiirzt: Meyer, Alt-Wart

burg).

— Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins, 1 ff. Zurich 

1927 KKa (abgekiirzt: NSBV).

,IruSRC.SG(IDZlL„( Das Burgenbuch von Graubiinden, Zii- 

rich/Leipzig 1929 (abgekiirzt: Poeschel, Burgenbuch).

,IeC.„SLESZ(IO8Uu( Adel, Burgen, Waffen. Bern 1968 (Mono- 

graphien zur Schweizer Geschichte 1).

— Schweizer Beitrage zur Kulturgeschichte und Archaologie 

des Mittelalters. Herausgegeben vom Schweizerischen Bur- 

genverein, Iff. Olten/Freiburg i. Br. 1974 ff. (abgekiirzt: 

SBKAM).

chI TS"SZ(IiGV5WNZV28ZU( 40 ff. ■—■ Gleichartige Konstruktionen 

kommen auch in hochmittelalterlichen Dorfern vor. Vgl. 

bNZRC.N(I9aIdIONPPSG(IBa und andere, Eine Dorfanlage des 

friihen Mittelalters bei Merdingen. Badische Fundberichte 8, 

1948—1950, 15 ff. — Auf Alt-Landenberg ZH ruht der rund 

13 m tiefe, in unstabile Kiesschichten vorgetriebene Sodschacht 

ebenfalls auf einem Holzrahmen auf. NSBV 32, 1959, 2 ff.

phI tLVVSZGL(I;.uPNR( Burgstelle Friedberg. NSBV 52, 1979, 1 ff. — 

Der Sodschacht auf Neu-Regensberg ZH weist die ansehn- 

liche Tiefe von 57 m auf. NSBV 33, 1960, 29 f. und 46 f. — 

Zwei Sodschiichte hat H. Schneider auf der Hasenburg bei 

Willisau LU entdeckt und ausgegraben. eC.„SLESZ(IO8Uu( Die 

Ausgrabung der Hasenburg bei Willisau. Zeitschrift fur 

Schweizerische Archaologie und Kunstgeschichte 20, 1960, 8 ff.

bhIeVL„V)L(IrN8G( Die Landskron und das elsassische Leimental, 

Laufen 1949, 22 ff. — TSZ)(IWNGV.SZ( Burgen des Sisgaus 1, 

Aarau 1909, 262 ff.

') In der burgenkundlichen Literatur wird den Zisternen ver- 

haltnismafiig wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Wichtige Hin- 

weise u. a. bei eC.„SLESZ(IO8Uu( Von der Trinkwasserversor- 

gung auf Burgen. NSBV 32, 1959, 3 ff. — Geringe Kennt- 

nisse haben wir iiber die Zufiihrung von Frischwasser mittels 

Leitungen und Kanalen im Mittelalter. H. Schneider hat auf 

Englisberg FR einen durch den Fels gehauenen Kanal beob- 

achtet, der als Wasserleitung gedient hat. Vgl. die Ausfiih- 

rungen Hugo Schneiders in NSBV 35, 1962, 3 ff.

8) Kupferkessel sind u. a. auf der Frohburg SO und auf der 

Lowenburg JU sowie im Sodschacht von Friedberg ZH ge- 

funden worden. Ein verhaltnismafiig gut erhaltener Holz- 

kessel, aus Dauben gefiigt, stammt aus dem Zisternenschacht 

der Ruine Rosenburg AR.

9) Die teilweise in die Schildmauer eingelassene Tankzisterne 

von Ober-Tagstein GR ist nachtraglich zur Toranlage umge

baut worden. Vgl. ruSRC.SG( Burgenbuch, 209. — Der hiibsche 

Turm iiber der Zisterne von Rietberg GR ist erst im 17. Jahr

hundert errichtet worden. ruSRC.SG( Burgenbuch, 196 f.

10) Nachgewiesen ist der Briistungskranz u. a. auf Alt-Wartburg 2 

AG, wo er aus sorgfaltig gearbeiteten Tuffquadern bestanden 

hat. TS"SZ( Alt-Wartburg, 33 ff. — Mehrheitlich gefehlt hat 

er wohl bei den rechteckigen Schopfoffnungen in den Decken- 

gewolben der Tankzisternen.

**) Aus nachmittelalterlicher Zeit liegen verschiedene Nachrichten
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fiber schadhafte Zisternen vor. TSZ)(IWNGV.SZ( Burgen des 

Sisgaus, Basel 1909 ff. U. a. Bd. 1, 258 f. (Dorneck), Bd. 2, 

50 f. (Farnsburg), 4koIKa (Homberg), Bd. 3, 122 f. (Pfeffin- 

gen), 186 f. (Ramstein).

12) Bei archaologisch nicht untersuchten Tankzisternen auf Burg- 

ruinen sind alienfalls noch Telle des Deckengewolbes mit 

Spuren der Schdpfoffnungen sowie die obersten Partien der 

Seitenwande erkennbar, dagegen ist die Tiefe der Wasser- 

kammer ohne Entfernung der Schuttmassen nicht zu bestim- 

men. Bei Burgen, die bis in die Neuzeit hinein bewohnt wur- 

den oder noch heute erhalten sind (u. a. Farnsburg BL, Ram

stein BL, Rietberg GR, Tarasp GR) ist der mittelakerliche 

Zustand der Zisternen durch nachmittelalterliche Umbauten 

weitgehend verandert worden.

4/hI TS"SZ(IWSZ„SZ( Die Ausgrabung und Konservierung der 

Ruine Sternenberg im Leimental. Jurablatter 23, 1961, 2 ff.— 

Bei der halbkreisformigen Filtrierkammer von San Parcazi 

GR ist der archaologische Befund durch unsachgemalle Frei- 

legungsweise und ungeniigende Dokumentation mehr ver- 

wischt als erforscht worden. Insbesondere fehlen nahere An- 

gaben liber die Zeitstellung der Anlage. Sollten die nach der 

Freilegung angefertigten, primitiv schematisierten Zeichnungen 

stimmen, hatten wir insofern eine recht bemerkenswerte Kon- 

struktion vor uns, als der nur schwach ausgebildete und wohl 

wenig leistungsfahige Filtrierkorper in einem auffallenden 

Mifiverhaltnis zum volumindsen Schacht stiinde. Die ganze 

Anlage erweckt den Eindruck einer technisch noch nicht aus- 

gereiften Friihform der Filterzisterne. Vgl. rZu2RV(ID8US„( 

Von Besonderheiten der Wasserversorgung auf Burgen. NSBV 

10, 1937, 205 ff.

4chI 9L„USZGL„(IbSZ.NZEIdIbNZ2RC.(I1uC.S„IdIWSZ„SZ(I1uNC.LP( Die 

Ausgrabungen auf dem langobardischen Kastell Ibligo-Invil- 

i22aI4paIAulS„28ZUI1MaI;N„H)LRVSZ„SI78PI4/vfhIlN.ZS„EIESZ 

i8RUZN28„U

lino (Friaul). Vorbericht liber die Kampagnen 1962, 1963 

und 1965. Germania 46, 1968, 1. Halbband 73 ff.

15) Die Zisterne auf der Landskron liegt wenige Meter neben 

dem im 16. Jahrhundert erbauten Sodbrunnen. Da wegen 

der Tiefe des Sodes das Hochziehen von Grundwasser sehr 

miihsam gewesen sein mufi, liegt die Vermutung nahe, die 

bequemere Zisterne habe als Reservoir fiir den taglichen 

Wasserbedarf gedient.

10) Wie oben erwahnt (Anm. 13), konnte die Zisterne von San 

Parcazi GR eine frlihe Entwicklungsform der Filterzisterne 

darstellen, doch fehlen archaologisch gesicherte Datierungshin- 

weise. Die baugeschichtliche Abfolge der Wehranlage (friih- 

mittelalterliches Kirchenkastell — hochmittelalterliche Feudal- 

burg) rlickt eine frlihe Datierung der Zisterne (10./11. Jahr

hundert?) immerhin in den Bereich des Moglichen.

17) Auffallenderweise fehlen Zisternenanlagen auf den friihen 

Adelsburgen des 10. und beginnenden 11. Jahrhunderts (z. B. 

Grenchen SO, Lowenburg Bauphase 1 JU, Sellenbliren ZH). 

Auch die kurz vor 1050 errichtete Anlage von Rickenbach SO 

enthalt keine Zisterne.

18) Italienische Einfliisse beim Bau der Zisterne 2 auf der Froh

burg SO werden durch die engen Beziehungen der Grafen 

von Frohburg zu den Staufern und durch den urkundlich 

haufig belegten Aufenthalt der Grafen in Italien wahrschein- 

lich gemacht. TS"SZ(IWSZ„SZ( Frohburg SO. Vorlaufiger Be- 

richt liber die Forschungen 1973—77. NSBV 50, 1977, 106 ff.

1!l) Unter die technischen Errungenschaften des Mittelalters sind 

u. a. das Hufeisen, der Kachelofen, die Raderuhr, der Buch- 

druck, der vierradrige Karren mit drehbarer Achse sowie die 

Handfeuerwaffen und Pulvergeschiitze zu zahlen. 9SGE.N8R( 

9ZN„)ITa( Die Technik, ein Lexikon der Vorzeit, der Ge- 

schichtlichen Zeit und der Naturvijlker, Miinchen 1970.

Genealogisches Handbuch des Adels

Deutsches Geschlechterbuch

Archiv fiir Sippenforschung

Vordrucke fiir die Familienforschung

6250 Limburg/Lahn, Postfach 310

Gegriindet 1847 in Gorlitz, dort 1946 vernichtet; 1950 in Glucks

burg wiederaufgerichtet, 1958 nach Limburg/Lahn umgesiedelt
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