
Ergebnisse der archaologischen Untersuchung 

des Schlosses in Jessen, Ldkr. Wittenberg -

Die Baubefunde des 12. und 13. Jahrhunderts

Holger Rode

Im Zuge der Umgestaltung des Schlosses in Jessen, Ldkr. Wittenberg, zum Sitz der Stadt- 

verwaltung fanden 1996 und 1997 unter der Leitung des Verfassers umfangreiche archa- 

ologische Untersuchungen statt1. Diese ermbglichten wesentliche Aussagen iiber die 

Entwicklung der Burganlage. An dieser Stelle soli zunachst ein Uberblick iiber die Bam 

befunde der Bliitezeit der Burg im 12. und 13. Jh. gegeben werden, wahrend die Vorstel- 

lung der jiingeren Befunde und die Vorlage des qualitativ und quantitativ bemerkens- 

werten Fundmaterials zu einem spateren Zeitpunkt erfolgen soil2 .

Naturraumliche Gegebenheiten

Das Schlofi in Jessen befindet sich etwa 200 m nordbstlich des mittelalterlichen Stadt- 

kerns. Es ist damit klar von den stadtischen Strukturen abgegrenzt. Die Anlage der Stadt 

Jessen erfolgte in recht regelmaEigen Quartieren auf einer leichten natiirlichen Erhe- 

bung in unmittelbarer Nahe zur Schwarzen Elster. Die Burg hingegen wurde in eine 

etwas weiter vom Flufi entfernte Niederung gebaut, die sehr wahrscheinlich versumpft 

oder doch zumindest dfter iiberflutet war. In dieser natiirlichen Lage erhbhte sich der 

Verteidigungswert der Anlage erheblich. Demgegeniiber bestand aber auch die Notwen- 

digkeit, die Burg gegen die anstehende Feuchtigkeit zu schiitzen.

Im Siiden der Stadt befand sich ein wichtiger FluEiibergang iiber die Schwarze Elster. 

Er war Teil der mittelalterlichen Handelsstrahe von Dresden nach Wittenberg. Es ist 

anzunehmen, dab der Warenverkehr den Ort passieren mufite. Die Burg wird hier eine 

gewisse Schutz- und Kontrollfunktion erfiillt haben.

1 An dieser Stelle mochte ich mich bei dem zustandi- 

gen Sachgebietsleiter des LfA, Herrn Andreas Hille, 

fur die sehr gute Betreuung und Organisation der 

Grabung, beim ausfiihrenden Architekturbiiro 

Milde & Moeser, Pirna, fur die verstandnisvolle 

und befruchtende Zusammenarbeit und bei 

Herrn Stefan Schuhknecht fur seine unermudliche 

Einsatzbereitschaft wahrend der gesamten 

Grabung ganz herzlich bedanken.

2 Zu den Ergebnissen der ersten Grabungskampagne 

1996 vgl. Rode 1997; eine kurze Zusammenfassung 

der baugeschichtlichen Entwicklung der Anlage bei 

Moeser/Rode 2000.
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Historische Uberlieferung

Die Entstehung einer Burg in Jessen steht in engem Zusammenhang mit den Ereignissen 

der deutschen Ostkolonisation. Das von slawischen Stammen mehr oder weniger locker 

besiedelte Gebiet zwischen Schwarzer Elster und Elbe wurde in der zweiten Halfte des 

10. Jh. in das Reich als Ostmark eingegliedert. Deutliches Zeichen dieser Eingliederung 

ist die Errichtung von mehreren Burgwarden3. Jedoch erst mit Beginn des Landesaus- 

baus im 12. Jh. kam es zu einer Intensivierung des Befestigungsbaus. Wesentliche Initia- 

toren dieser Entwicklung im Elster-Elbe-Raum waren seit der Mitte des 12. Jh. die Grafen 

von Brehna.

Uber die Geschichte dieses Geschlechts ist leider nur sehr wenig bekannt. Ministerial 

len dieser Grafen befanden sich beispielsweise in Schlieben, Elemsendorf und Schwei- 

nitz (Spazier 1995,27). Sehr wichtig im Zusammenhang mit der Jessener Burg ist die 

Verlegung der Residenz der Brehnaer Grafen in den Elbe-Elster-Raum am Ende des 12. Jh. 

Nach dem Tode Friedrichs I. von Brehna um das Jahr 1181 siedelten die Grafen in den 

nbrdlichen Teil ihres Herrschaftsgebietes um (Pallas 1901,15). Bereits 1187 werden die 

durch sie neu gegriindeten Burgwarde Coswig, Dobien, Zahna, Wittenberg und Alster- 

mende (Elster?) genannt (Voegler 1934,36).

Der Ort der von den Brehnaer Grafen neu gewahlten Residenz wird in den Urkunden 

nicht erwahnt. Die altere Forschung nahm die Herzberger Burg als neuen Sitz der Grafen 

an. Mit Recht verweist aber I.Spazier auf die Haufung von Urkunden, die durch die 

Brehnaer Grafen in Ldben ausgestellt wurden (Spazier 1995,27; Spazier 1999,135 f.). 

Ihren Stammsitz in Brehna verwandelte die Witwe Friedrichs!., Hedwig, im Jahre 1201 

in ein Augustinerinnenkloster, welchem sie wohl bis zu ihrem Tod im Jahr 1211 als Prio

rin vorstand (Schmidt 1924,1 ff.). Dieses Kloster wurde auch zur Grablege einiger Breh

naer Grafen4.

Die Funde und Befunde auf der Burg in Jessen aus dem 13. Jh. kdnnten ohne weiteres 

fur eine Residenz der Brehnaer Grafen in Anspruch genommen werden. Leider fehlen 

bis zum Jahre 1290 jegliche Urkunden, die das Verhaltnis dieser Grafen zu Jessen erhel- 

len kdnnten. Verf. macht hierftir als wahrscheinlichste Ursache eine Uberlieferungsliicke  

aus. So ist aus den Quellen auch kein Ministerialensitz in Jessen nachweisbar.

Es ist nicht auszuschlieEen, daE in der ersten Halfte des 13. Jh. mehrere Burgen fur die 

Brehnaer Grafen Residenzfunktionen erfiillten. Es ist bekannt, daE in dieser Zeit jeweils 

zwei Bruder gemeinsam regierten. Es gab mindestens von 1221 bis 1252 eine Doppel- 

herrschaft (Pallas 1901,15), die eventuell auch die Ausbildung zweier Residenzen zur 

Folge hatte.

Erst im Jahre 1290 wird gelegentlich der Eingliederung des Besitzes der nun ausge- 

storbenen Brehnaer Grafen in die Herrschaft der Askanier die Burg in Jessen als »cas- 

trum« erwahnt (Handbuch der historischen Statten 1975, 230). Zu diesem Zeitpunkt war 

die Bliitezeit der Anlage bereits Geschichte.

3 Kldden, Prettin und Zwetau in Urkunden von

965, 981 und 1004, vgl. Spazier 1995, 26;

Spazier 1999, 17.

4 Durch das Festhalten an Brehna als religidsem 

Mittelpunkt der Grafschaft erklart sich moglicher- 

weise das Fehlen bedeutender Kloster aus dieser 

Zeit im Elbe-Elster-Raum.
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Abb. 1 Schlofi Jessen, Ldkr. Wittenberg, von Siidosten, Zustand 1995.

Der Ort Jessen selbst wird erstmals im Jahr 1217 erwahnt5. Der Schutz durch die Burg 

und die Lage der Ansiedlung an der HandelsstraEe von Dresden nach Wittenberg durfte 

fur eine gewisse wirtschaftliche Entwicklung verantwortlich zu machen sein. Im Ergeb- 

nis dessen wird Jessen 1265 bereits als »civitas« genannt6. Auf das Vorhandensein von 

Kaufleuten im Ort kdnnte das Nikolaipatrozinium der Stadtkirche hindeuten, das seit 

1283 belegbar ist (Deutsches Stadtebuch 1941,556). Der Aufschwung der Stadt Jessen 

durfte in sehr engem Zusammenhang mit der Burg gestanden haben. Es ist anzuneh- 

men, dab die Brehnaer Grafen gerade den Ort wirtschaftlich besonders fbrderten, der 

eine ihrer bedeutendsten Burgen umgab. Eine solche Entwicklung laht sich fur die von 

Spazier favorisierte Residenz Loben nicht nachvollziehen.

Nach dem Aussterben der Grafen von Brehna 1290 fiel die Burganlage haufig wech- 

selnden Besitzern zu. Den Herzbgen von Askanien diente die Anlage im 14. und 15. Jh. 

vornehmlich als Witwensitz. Friedrich der Weise erwarb die Burg im Jahre 1516 und 

nutzte sie zur Unterbringung seiner beiden unehelichen Sdhne. Entscheidende Umge- 

staltungen erfuhr die Anlage durch die Familie von Vittinghof und Kanne zu Beginn des 

18. Jh. Wesentliche Teile der heutigen Bausubstanz gehen auf einen radikalen Umbau 

aus dieser Zeit zuriick. Spater wurde das nun als SchloE bezeichnete Bauwerk zur Tuch- 

fabrik und diente im 20. Jh. zu Wohnzwecken, als Kaserne und Verwaltungsgebaude7.

5 Erwahnt als »jezzant«; vgl. Riedel 1838 ft. Bd. A 8, 7 Zur jiingeren Geschichte des Schlosses ausfiihr-

Nr.48; Spazieri999, 220 Nr. 193 (Jessen). licher Sanger 1993,25!. und Raschigi938,36.

6 Sanger 1993, 25; leider ohne Angabe der Quelle.
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Heute stellt sich das Bauwerk als allseitig geschlossener Baukdrper um einen unregel- 

mafiig sechseckigen Innenhof dar, der sich durch seinen von der mittelalterlichen Ring- 

mauer gebildeten Sockel imposant aus dem Gelande erhebt (Abb. 1). Der Zugang erfolgt 

an der Westseite uber eine geschwungene Rampe und das im Jahre 1706 errichtete Tor- 

haus. An das Torhaus schlieht sich der Ban des Nordfltigels an, welcher ausweislich der 

Jahreszahl am Portalgewander und dem aufgefundenen Grundstein im Jahre 1752 

erbaut wurde. Wahrend des Umbaus zur Fabrik wurde auf den Nordfliigel ein drittes 

Geschofi aufgebracht. Im Jahre 1888 wurde an der westlichen AuEenseite des Nordflii- 

gels ein Turm angefiigt, der mit seinem spitzen Helm den SchloEkomplex weit iiberragt. 

Im Osten des Schlosses befand sich ein eingeschossiges Bauwerk aus nachbarocker Zeit, 

welches wahrend der jungsten Umgestaltung der Anlage durch einen Neubau ersetzt 

wurde. Im Siiden wird der Gebaudering durch den zweigeschossigen Stidfliigel geschlos- 

sen, der tiber dem UntergeschoB eines Vorgangerbaus errichtet wurde.

Die Friihphase der Burg

Bevor die Burg Gegenstand von archaologischen Untersuchungen wurde, ging man in 

der brtlichen Historiographic wie selbstverstandlich von einer slawischen Wallburg als 

Ursprung der Burganlage aus. Ohne diese Behauptung mit Fakten zu unterlegen, wurde 

sie weiter tradiert (vgl. Kegel 1905; Raschig 1938; Wilke 1991).

Die in Jessen sehr gut entwickelte Bodendenkmalpflege8 konnte fur die niihere Umge- 

bung der Burg bisher jedoch noch keinen Nachweis einer slawischen Besiedlung erbrin- 

gen. Auch im umfangreichen Material der Ausgrabung fehlen slawische Funde vdllig. 

Damit kann eine slawische Vorgiingeranlage sicher ausgeschlossen werden. Die umfang

reichen archaologischen Untersuchungen haben vielmehr gezeigt, dab der Zeitpunkt der 

Griindung der Burg Jessen in die letzten Jahrzehnte des 12. Jh. fallt.

Um die zu errichtende Burganlage aus der Niederung herauszuheben, begann man 

im letzten Drittel des 12. Jh. zunachst einen Hugel mit einem Durchmesser von etwa 

34 m und einer Hbhe von ungefahr 4,50m aufzuschiitten. Sehr wahrscheinlich wurden 

die Erdmassen auch dadurch gewonnen, dafi man den Burghiigel mit einem Graben 

umgab. Da die spiitere Ringmauer im anstehenden Boden gegriindet wurde, ein alterer 

Graben an dieser Stelle also nicht vorhanden war, diirfte dieser Graben mit demjenigen 

identisch sein, der die Burg noch bis in das 18. Jh. allseitig umschloh und wahrend der 

archaologischen Untersuchung ansatzweise untersucht werden konnte. Dieser Graben 

hatte zum HiigelfuE einen Abstand von etwa zwei Metern. Um ein Zusammenrutschen 

der lockeren Grabenwande zu vermeiden, wurden diese mit einem Verbau aus Rutenge- 

flecht und Bohlen gesichert.

Die Hugelschtittung aus unterschiedlich farbigen, aber immer sehr lockeren und fei- 

nen Sanden war vdllig fundsteril. Auch Holz- oder Steineinbauten zur Stabilisierung des 

Hiigels wurden nicht festgestellt. Die Art der Schiittung und das Nichtvorhandensein 

von Humushorizonten implizieren einen schnellen AbschluB der Arbeiten. Das Hiigel-

8 Ich mdchte mich herzlichst bei Herrn Jorg Traeger (jj, mit denen er die Grabungs- und Auswertungsarbei- 

Jessen, fur die Vielzahl an Informationen bedanken, ten erheblich unterstiitzte.
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Abb. 2 Jessen, Ldkr. Wittenberg, Schlofi. Gesamtplan der wichtigsten Befunde: 1. Pfostenbau;

2. Ringmauer um 1210; 3. Balkenldcher fur Kragbalken eines Wehrganges; 4. Schlitzfenster; 5. im 15. Jh. 

geschlossener Ringmauerabschnitt im Torbereich; 6. gepflasterte Herdstelle; 7. Brunnen; 8. Ofenanlage;

9. Haus in Fachwerkkonstruktion 1213 (d); 10. eingewdlbtes Untergeschofi des rezenten Sudfliigels;

11. Rundbau; 12. Untergeschofi des rezenten Nordfliigels; 13. Ofenanlage; 14. Abfallgrube 15. Jh.;

- • - Grabungsgrenzen.

plateau mit etwa 14m Durchmesser war leicht eingetieft. Eine Palisade, die dieses Pla

teau eventuell zusatzlich sicherte, konnte wegen umfangreicher neuzeitlicher Stdrungen 

nicht mehr eindeutig nachgewiesen werden.

In der Mitte des Hiigelplateaus wurden drei groEe, einen annahernd rechten Winkel 

bildende Pfostenldcher beobachtet (Abb. 2/1). Diese Pfostenlbcher, die zur Aufnahme 

von Hblzern mit einem Durchmesser von 0,40 m bis0,50 m geeignet waren, reichten 

mehr oder weniger trichterfdrmig in den Boden hinab. Ihre Tiefe unter der Humusober- 

flache der Hugelschiittung betrug durchschnittlich 0,80 m. Die drei nachgewiesenen gro- 

Een Pfosten waren von einer ganzen Reihe kleinerer Pfosten umstellt, deren Anordnung 

aber kein System erkennen lieE. Weitere Pfosten konnten auf Grund der eingeschrank- 

ten Grabungsflache und starker neuzeitlicher Stdrungen nicht nachgewiesen werden.

Obwohl die genaue Rekonstruktion des Pfostenbaus unmoglich ist, wird es sich sehr 

wahrscheinlich um ein turmartiges Gebaude gehandelt haben. Ein solches, in der Mitte
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Abb. 3 Jessen, Ldkr. Wittenberg, Schlofi. Keramik aus den altesten Schichten in 

der Mitte des Burghofes (Pfostenbau). M. 2:3.
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des Burghiigels angeordnet, gehbrt zu den wesentlichsten Merkmalen einer Motte (Hinz 

1981,36). Die Errichtung des Turmes kann mit Hilfe der stratigraphischen Situation und 

der geborgenen Keramik (Abb. 3) in die letzten Jahrzehnte des 12. Jh. datiert werden. Es 

ist sehr wahrscheinlich, dab der Holzturm im 13. Jh. durch ein reprasentativeres Ge- 

baude ersetzt wurde, welches an den Rand der Burganlage riickte. Seine Zerstbrung 

diirfte dabei eher durch einen planmaEigen Abbruch als durch eine Katastrophe erfolgt 

sein. Die Schichten des am Ende des 13. Jh. die Burg verwtistenden Brandes ziehen jeden- 

falls uber die zu diesem Zeitpunkt bereits verfiillten Pfostenlbcher hinweg.

Die Ringmauer

Schon bald nach Fertigstellung der Motte wurde die Befestigung der Burganlage ver- 

starkt. Dies geschah durch die Errichtung einer machtigen Ringmauer. Das enge zeitli- 

che Nebeneinander von Motte und Ringmauer schlieEt nicht aus, dab der Plan zum Bau 

einer Ringmauer bereits zu Beginn der Errichtung der Burg vorhanden war. In diesem 

Faile ware die Motte als geplanter Ubergangszustand anzusehen.

Die Ringmauer umschlieEt den gesamten Hugel, wobei dieser die Form der Anlage - ein 

leichtes Oval- vorgibt. Sie wurde unmittelbar am HiigelfuE angesetzt, so dab auEer dem 

Ausschachten der Fundamente keine groEeren Erdarbeiten mehr anfielen. Der Raum zwi- 

schen der Ringmauer und dem steil ansteigenden Hugel wurde spater sukzessive verfullt.

Die Mauer ruht auf einem machtigen Fundament, welches vorwiegend aus Rasenei- 

sensteinen errichtet und -wie das Aufgehende der Mauer auch- in Kalkmbrtel gesetzt 

wurde. Das Fundament reicht mindestens noch einen Meter unter die heutige Gelande- 

oberflache auf der AuEenseite der Burg, wobei die Fundamentsohle und eine eventuell 

vorhandene Pfahlgrundung wegen des hohen Grundwasserstandes nicht ergraben wer

den konnten.

Die Ringmauer der Burg in Jessen wurde uber den Fundamenten aus Naturstein 

durchgehend in Backstein ausgefiihrt. Die verwendeten Steine haben eine durchschnitt- 

liche GrbEe von 0,28 m x 0,13 m x 0,08 m, wobei starkere Schwankungen bei alien MaEen 

zu verzeichnen sind. Die Errichtung der Mauer erfolgte dergestalt, daE zwischen die bei- 

den, sehr sorgfaltig gemauerten Schalen ein regelloses Mauerwerk aus iiberwiegend 

fragmentierten Backsteinen eingebracht wurde. Dieses Fiillmauerwerk war jeweils la- 

genweise -orientiert an den Schichten der AuEenschale- hergestellt worden.

Die Ringmauer hat eine ungewbhnliche Starke von 2,30 m bis 2,60 m. Sie wurde um 

den vorhandenen Burghtigel nicht kreisrund, sondern in insgesamt 21 Segmente gebro- 

chen errichtet, so daE sich die Form eines Polygons ergibt. Die Ziegelsteine an den ent- 

standenen Kanten wurden sehr sorgfaltig abgearbeitet.

An der Innenschale der Ringmauer konnte durchgehend ein sehr sorgfaltiger Fugen- 

verstrich beobachtet werden (Abb.4). Besonders bemerkenswert ist, daE diese Verfu- 

gung des Mauerwerks auch an den Stellen anzutreffen war, die sofort nach dem Bau ver

fullt wurden. Eine sehr sorgfaltige Fugenbehandlung ist auch fur die AuEenseite der 

Ringmauer anzunehmen, dort jedoch durch die Verwitterung vollstandig vergangen.

Der Mauerwerksverband unterscheidet sich an Innen- und AuEenseite sehr erheblich. 

An der Innenseite wurden die Steine iiberwiegend als Laufer verbaut, wahrend die 

AuEenseite fast ausschlieElich Binderverband aufweist (Abb. 5). Die Verwendung des im
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Abb. 4 Jessen,

Ldkr. Wittenberg, 

Schlofi. Innenseite der 

Ringmauer an der Nord- 

seite, rechts anstofiend 

Mauerwerk des 15. Jh., 

oben Balkenloch fur 

Kragbalken eines Wehr- 

ganges.

13. Jh. durchaus unublichen Binderverbandes9 an der AuEenseite der Ringmauer kbnnte 

konstruktive Ursache haben. Enorme Temperaturunterschiede zwischen der AuEen-

9 Frdl. Hinweis von Herrn Reinhard Schmitt, Lan- 

desamt fur Denkmalpflege, Halle (Saale); es er- 

scheint jedoch sehr unwahrscheinlich, die ge- 

gesamte Aufienschale als jiingere Erneuerung 

einer zerstbrten alteren Schale anzusehen; einer 

solchen Annahme entsprechende Beobachtungen, 

wie eine einigermafien klare Abgrenzung der 

Aufienschale vom »alteren« Mauerwerk auf der 

wahrend der Untersuchungen zu etwa 70 Prozent 

freigelegten Mauerkrone der Ringmauer, konnten 

nur an Stellen gemacht werden, die auch in der 

Ansicht einwandfrei als jiingere Ausbesserungen 

der AuBenschale zu erkennen waren. Jiingst 

konnte der Verfasser feststellen, dafi auch an der 

Kirche von Axien (insbesondere im Mauerwerk 

des Turmes) an einigen Stellen kleinflachig 

Binderverband zum Einsatz kam. Hierbei handelt 

es sich zweifelsfrei um Mauerwerk der altesten 

Bauphase.
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Abb. 5 Jessen, Ldkr. Wittenberg, Schlofi. Mauerverband an der Auftenseite der

Ringmauer mit quaderformigem Sandsteinbinder.
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und Innenschale der Mauer, besonders im Siiden der Burg, bedingen starke Spannungen 

in der AuEenschale. Diese kdnnen zum Ablbsen von Teilen der AuEenschale fiihren10. 

Das Verwenden von Bindern kann dieser Tendenz entgegenwirken. In diesem 

Zusammenhang miissen auch in unregelmaEigen Abstanden in der AuEenschale ver- 

mauerte, sorgfaltig bearbeitete Sandsteinquader gesehen werden, die ebenfalls als Bin

der verwendet wurden und die die AuEenschale mit ihrer Lange von bis zu 0,8 m tief in 

der Mauer verankerten (Abb.5). Dariiber hinaus konnte festgestellt werden, dab die 

Aubenschale der Ringmauer -wohl aus Griinden der Verwitterung- an vielen Stellen 

Ausbesserungen erfahren hat. Diese erfolgten in der Regel auch in Backstein, so dah eine 

genaue Identifizierung und Abgrenzung solcher Stellen sehr schwierig ist.

An der Westseite der Burg blieb ein etwa 10m breiter Abschnitt in der Ringmauer 

offen (Abb.2/5). Hier befand sich der Zugang zur Anlage, dessen bauliche Beschaf- 

fenheit durch die archaologische Untersuchung jedoch nicht ermittelt werden konn

te. Die neuzeitliche Uberbauung dieses Bereiches hatte alle wesentlichen Befunde 

zerstbrt. Denkbar ware die Absicherung des Burgzugangs durch einen Torturm. Die 

Ringmauer im Eingangsbereich wurde erst im 14. oder 15. Jh. durch eine nach innen 

mehrfach abgetreppte Backsteinmauer geschlossen, die sich in ihrer Breite an der alte- 

ren Ringmauer orientierte.

Abb. 6 Jessen, Ldkr. Wittenberg, Schlofi. Teilansicht der Ringmauer im Osten der Burg mit zwei primaren 

Schlitzfenstern, Balkenlochern fur Kragbalken und einem sekundiir eingebrochenem Fenster (Mitte).

10 Ein Abrifi der AuEenschale auf einem kleinen 

Teilstiick der Ringmauer konnte beobachtet wer

den, als durch den Abbruch des Ostfliigels die 

Auflast auf der Ringmauer entfernt wurde und 

der Halt der Mauer damit verlorenging. Dabei 

zeigte sich, daft viele Ziegelsteine regelrecht 

durchgerissen waren.
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Die Ringmauer weist im Norden und im Osten je zwei Offnungen etwa 3 m tiber dem 

AuEengelande auf (Abb. 2/4 und Abb. 6). Diese verjiingen sich nach auEen konisch. Das 

aufiere Drittel dieser Offnungen wurde beim spateren Zusetzen verandert, wahrend die 

innere Seite durch Verschiitten konserviert wurde. Verf. mbchte die festgestellten Off

nungen als Schlitzfenster bezeichnen, da eine Waffenanwendung aus diesen Fenstern 

wegen der groEen Tiefe und der nicht vorhandenen Bewegungsfreiheit schwer vorstell- 

bar ist.

Die Schlitzfenster waren vom Burghof aus ebenerdig zuganglich, denn der Innen- 

raum der Burg wurde noch bis zum Ende des 13. Jh. von der Hrigelform bestimmt, so dab 

zwischen Hofmitte und Ringmauer ein Hbhenunterschied von fast 2 m bestand. Beson- 

ders im Osten machte sich dieser Hbhenunterschied durch eine relativ steile Bbschung 

bemerkbar. Da an der Innenseite der Schlitzfenster keine zeitgleiche Bebauung festge- 

stellt werden konnte, ist weniger an eine Nutzung zur Belichtung, als vielmehr an eine 

Beobachtungsfunktion zu denken.

Etwa 4,50 m fiber dem AuEenniveau, also in etwa auf der Hbhe des Hiigelplateaus des 

12. Jh., weist die heute noch etwas uber 5 m hoch erhaltene Ringmauer an ihrer Innen

seite einen etwa 0,50 m breiten Riicksprung auf. Direkt unter diesem Riicksprung, in 

unmittelbarer Nahe zu den Schlitzfenstern, konnten im Osten der Burg insgesamt fiinf 

sorgfaltig gemauerte waagerechte Locher zur Aufnahme von Kragbalken beobachtet wer

den (Abb. 2/3). Diese Kragbalken diirften einen hblzernen Wehrgang getragen haben. 

Die Verteidigung der Anlage war an dieser Steile quasi in zwei Etagen, unten durch die 

Schlitzfenster und dariiber vom Wehrgang aus mbglich.

Die Datierung der Ringmauer ergibt sich in erster Linie aus den freigelegten Resten 

eines hblzernen Gebaudes, welches unmittelbar nach der Fertigstellung der Mauer an 

deren Innenseite angebaut worden war (Abb. 2/9). Die dendrochronologische Untersu- 

chung der fur dieses Haus verwendeten Holzer ergab ein Baudatum von 1213. Damit 

kann fur den Bau der Ringmauer die Zeit um 1210 sicher angenommen werden. Mit die

ser friihen Datierung und ihrer enormen Machtigkeit steht die Backsteinringmauer der 

Jessener Burg nicht nur im mitteldeutschen Raum einzigartig da.

Es ist anzunehmen, daE die Herstellung von Ziegelsteinen gerade in einer solchen 

Menge, wie fur diese Ringmauer erforderlich (etwa 2100 Kubikmeter, das entspricht 

etwa 560.000Steinen), in besonderer Weise eine Herausforderung in finanzieller und 

logistischer Hinsicht darstellte. Dabei besteht im Elbe-Elster-Gebiet keineswegs ein Man

gel an Natursteinen, die zur Errichtung der groEen Mehrzahl aller hier vorhandenen Bau- 

ten des hohen und spaten Mittelalters auch zur Verwendung kamen.

Man kann vielmehr davon ausgehen, daE dem Bau einer Ringmauer aus Backstein, 

die auch heute noch einen sehr imposanten Eindruck auf den Betrachter ausiibt, zu- 

nachst vor allem eine representative und symbolische Funktion zukam. In ihm manife- 

stierten sich nicht nur die finanziellen Mbglichkeiten des Bauherrn, sondern auch des- 

sen personelle Ressourcen, die sehr wahrscheinlich zum Teil aus nichteinheimischen 

Spezialisten bestanden haben diirften. Der Bauherr erhob sich damit liber die Vielzahl 

kleinerer Adliger, die ihre Bauten nach wie vor in Feldstein ausfiihrten. Man kann davon 

ausgehen, daE in der Friihzeit der Backsteinverwendung im Elbe-Elster-Gebiet - etwa bis 

1220- nur sehr wenige Adelsgeschlechter liber die Mbglichkeiten verfiigten, Backstein- 

bauten zu errichten. Hierbei ist nicht zuletzt an das fur die Ziegelherstellung in groEer
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Menge bendtigte Holz zu denken, das nur bei entsprechendem Landbesitz oder Ein- 

schlagsrechten zu beschaffen war. Zu diesen Adelsgeschlechtern gehbrten ganz sicher 

die Grafen von Brehna11. Als Landesherren hatten sie am ehesten die Mdglichkeit, den 

Backsteinbau fur ihre Burgen und Kirchen im Elbe-Elster-Gebiet anzuwenden und damit 

ihrer fuhrenden Position Ausdruck zu verschaffen. In diesem Zusammenhang muf auf 

die auffallige Haufung von Backsteinkirchen in der Umgebung von Jessen hingewiesen 

werden. Das eindrucksvollste Beispiel hierfiir ist die etwa zeitgleich mit der Ringmauer 

in Jessen errichtete Kirche von Axien.

Die Bebauung des nbrdlichen Innenhofbereichs

An der nbrdlichen Seite des Burghofes ist fur das 13. Jh. nur eine lockere Bebauung anzu- 

nehmen. Zentrale Rolle diirfte hier, wie im bstlichen Bereich, eine Wehrgangkonstruk- 

tion mit darunter behndlichen Schlitzfenstern gespielt haben. Das westlichste der Balken- 

locher fur die Kragbalken konnte nachgewiesen werden (Abb.4), die weiteren diirften 

sich hinter der Gewdlbekonstruktion des heutigen Kellers verbergen.

Ostlich des Wehrgangs, der vielleicht eine Lange von 10 m hatte, konnte der bereits 

erwahnte und etwa 1213(d) errichtete Fachwerkbau nachgewiesen werden (Abb. 2/9 

und Abb. 7), welcher mit der gesamten Burganlage am Ende des 13. Jh. ein Opfer der 

Flammen wurde. Das Gebaude hatte eine ungefahre GrbRe von 5m x 6,5m und bffnete 

sich leicht trapezfbrmig zur Ringmauer hin. Die in wesentlichen Teilen noch vorhande- 

nen Schwellbalken waren ohne Steinunterlage auf den Boden aufgelegt worden.

Fiir den Bau des Gebaudes hatte die Ringmauer keine konstruktive Bedeutung. Es fan- 

den sich keine Spuren einer Verankerung des Holzgerustes in der Backsteinwand. Auch 

der Schwellenkranz war vierseitig abgezimmert worden. Der uberwiegende Teil des 

Fachwerkes diirfte mit Strohlehm ausgefacht gewesen sein, der sich verziegelt in riesi- 

gen Mengen uber dem HausgrundriR fand. An einer Stelle konnten jedoch auch Reste 

einer Verbretterung der Wandkonstruktion nachgewiesen werden. Die Dachdeckung 

des Gebaudes bestand trotz dessen Einfachheit aus Mbnch-Nonne Ziegeln, die unterein- 

ander mit viel Kalkmbrtel verbunden waren. Das Untergeschob des Hauses befand sich 

am FuRe der vom Hugel vorgegebenen Bbschung, etwa 1,7 m unter dem mittelalter- 

lichen Niveau des Hofes in der Mitte der Burg. Der Fubboden des Gebaudes bestand aus 

einem diinnen Lehmestrich mit partieller Dielung. Der Zugang zum Inneren erfolgte 

fiber eine flache Rampe an der Ostseite, die direkt an der Ringmauer entlang fiihrte.

Sehr wahrscheinlich nutzte man den Holzbau als Wirtschaftsgebaude. Ungewbhnlich 

und dem widersprechend ist allerdings der grobe Fundreichtum (Abb. 8). An erster Stelle 

ist hier ein tdnernes Aquamanile mit zwei dazugehbrenden Schalchen zu nennen 

(Abb. 9). Daruber hinaus stammen sehr viele qualitatvolle Buntmetallgegenstande aus

11 In der Mark MeiEen gibt es einige frilhe Back- 

steinbauten, die in sehr engem Zusammenhang 

mit dem landesherrlichen Adel oder dem Kbnig- 

tum stehen, beispielhaft seien einige Partien der 

Doppelkapelle Landsberg, die Kunigundenkirche 

in Borna und die Bergerkirche in Altenburg 

genannt. Daneben wurde aber auch bereits sehr 

vereinzelt Backstein bei stadtischen Sakralbauten 

verwendet (allerdings unter klbsterlichem oder 

adligem Einflufi), so in Leipzig und Freiberg, vgl. 

dazu auch Magirius 1994, 75 ff. Die Backsteinver- 

wendung im Profanbau des 12./13. Jh. im wettini 

schen Herrschaftsgebiet ist bisher weitgehend 

unerforscht.
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Abb. 7 Jessen, Ldkr. Wittenberg, Schlofi. Blick von Osten in den freigelegten Fachwerkbau 

im nordlichen Hofbereich (vgl. Abb. 2/9).

dem Brandschutt dieses Gebaudes. Jene -darauf deutet insbesondere das Bruchsttick 

einer filigranen Gubform hin (Abb. 8,4)- kdnnten allerdings auch Produkte, Rohmate- 

rial oder Werkzeuge einer metallverarbeitenden Produktion auf der Burg gewesen sein.

An der nordwestlichen Seite des Burginnenraumes diirfte sich ein weiteres, einfaches Ge- 

baude befunden haben. Darauf deutet eine gepflasterte Herdstelle von etwa 1,5 m x 1,3 m 

hin (Abb. 2/6). Eine weitere Herdstelle befand sich nur wenige Meter sudlich der ersten. 

Durch die vorhandene Bebauung waren hier die Moglichkeiten einer archaologischen 

Untersuchung jedoch stark eingeschrankt, so dab keine weiteren baulichen Uberreste 

festgestellt werden konnten. Auch die beiden Herdstellen und das sie sicherlich umge- 

bende Gebaude gingen in der Brandkatastrophe am Ende des 13. Jh. unter. Die Beobach- 

tung verkohlter Schilf- oder Strohreste macht eine Dachdeckung aus organischem Mate

rial wahrscheinlich. Die Herdstellen verweisen auf eine Nutzung dieses Bereiches als 

Standort einer Kiiche. Dafiir spricht auch der Fund eines vollstandig erhaltenen bronze- 

nen Grapentopfes im Brandschutt, unmittelbar neben der zweiten Herdstelle.

In direktem Zusammenhang mit dem Kiichenbau, in diesen vielleicht sogar inte- 

griert, diirfte der Burgbrunnen gestanden haben, welcher wenig sudlich der Herdstellen 

freigelegt wurde (Abb. 2/7). Dieser Brunnen mit einem Innendurchmesser von etwa 1,60m 

diente noch bis zum Ende des 19. Jh. zur Wasserversorgung, zuletzt wohl fur die im 

Schlofi eingerichtete Textilfabrikation. Seine heutige Tiefe betragt noch 6,40 m. Nach 

seiner Aufgabe wurde der Brunnenschacht bis auf das Fufibodenniveau des Nordfliigels 

abgebrochen, teilweise mit Bauschutt verftillt und mit einer Betonplatte gedeckelt.
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Abb. 8 Jessen, Ldkr. Wittenberg, Schlofi. Fundmaterial aus dem Zerstdrungshorizont des Fachwerkbaus 

im nordlichen Hofbereich (Befund 250). 1. zweifluglige Pfeilspitze, Eisen; 2. drei Kleingewichte, Bronze;

3. Schreibgriffel, Bronze; 4. GuBformbruchstiick, Stein; 5. zweireihiger Dreilagenkamm, Knochen;

6. Spielstein, Geweih; 7. Messerscheidenfragment, Silber; 8. zwei FiiBe von Bronzegrapen. M. 1:4.
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Abb. 9 Jessen, Ldkr.Wittenberg, SchloE. Aquamanile und dazugehbrige Schalen aus dem 

Zerstbrungshorizont des Fachwerkbaus im nbrdlichen Hofbereich.

Die Wandung des Brunnens ruht auf einem hdlzernen Brunnenkasten aus zwei Lagen 

Balken in Blockbauweise. Daruber folgt eine Schicht aus grofien, unbearbeiteten Feld- 

steinen, ehe die Wand in sorgfaltig gesetztes Backsteinmauerwerk iibergeht. Die Steine 

wurden dabei ohne Bindemittel iibereinander gestapelt. Die Datierung des Brunnens 

wird durch seine standige Nutzung und die damit einhergegangene Reinigung er- 

schwert. Auf der Brunnensohle fanden sich einige Keramikfragmente, die in das 13. bis 

15. Jh. datieren. Die Verwendung von in Form, Grbfie und Material denen der Ringmauer 

gleichenden Backsteinen, das Nichtvorhandensein eines weiteren (alteren) Brunnens 

und nicht zuletzt die Lagebeziehung zu den gut datierbaren Herdstellen machen eine 

Errichtung desselben im 13. Jh. wahrscheinlich.

Die Befunde im Bereich des Siidflugels

Der rezente Bau des Siidflugels enthalt in seinem KellergeschoE die Uberreste eines oder 

mehrerer Vorgangerbauten. Durch die statische Situation waren archaologische Unter- 

suchungen in diesem sehr wichtigem Bereich nur stark eingeschrankt mbglich. Infolge- 

dessen beruhen die wesentlichsten Ergebnisse hier vor allem auf der Auswertung des 

noch vorhandenen Baubestandes.

Das heutige KellergeschoR, welches in seiner Bauflucht erheblich von der Flucht der 

spateren Uberbauung abweicht, besteht in seinem Hauptteil aus einer kreuzgratgewdlb-
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Abb. io Jessen, Ldkr. Wittenberg, Schlofi. Teilansicht des Kreuzgratgewolbes im Keller des Sudfliigels 

mit spater eingezogenem Gurtbogen.

ten, zweischiffigen Halle mit drei Jochen (Abb.2/10 und Abb. 10). Die Gewdlbe ruhen auf 

zwei quadratischen Pfeilern von etwa 0,6 m Seitenlange, deren oberer AbschluE eine 

sorgfaltig bearbeitete Sandsteinplatte bildet (Abb. 11). AuEer diesen Flatten wurden die 

Gewolbefelder und die Schildwande sowie die Pfeiler selbst in Backstein ausgeftihrt. 

Anders als bei der Ringmauer kam als Bindemittel hier ein Lehmmbrtel zum Einsatz. Die 

Gewdlbe wurden spater durch verschiedene Beimauerungen verstarkt. Im Westen 

grenzt an die Halle ein einfaches Tonnengewdlbe, ebenfalls aus Backsteinen erbaut.

An der Nordseite, in der Ecke zwischen beiden Gebaudeteilen, fallt ein im GrundriE 

rundes Gebaudefragment auf, welches im unteren Teil einen etwa 0,15 bis 0,20m brei- 

ten Vorsprung aufweist (Abb. 2/11 und Abb. 12). Von diesem Bauwerk konnte lediglich 

ein noch heute im UntergeschoE des Sudfliigels sichtbarer Teil der AuEenwand in der 

Ansicht und ein kleiner Abschnitt an der Slid- und Westseite im Grundrifi auf der heuti- 

gen Hbhe des ErdgeschoEfuEbodens im Siidfliigel beobachtet werden. Aus diesen Frag- 

menten ist ein runder Baukbrper von etwa 0,70m Wandstarke und einem Innendurch- 

messer von etwa 3,80 m zu erschlieEen.

Im Gegensatz zu den iibrigen Teilen des heutigen Kellergeschosses wurde das runde 

Bauwerk iiberwiegend aus Feld- und Raseneisensteinen errichtet, wobei die AuEenseite 

keine sorgfaltig gearbeitete Oberflache besitzt. Dariiber hinaus weist der Bau deutliche 

Fugen zu den dstlich und siidlich anliegenden Mauern auf. Auch die Gewolbekappen sto- 

Een an das Bauwerk an. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich, daE der runde Baukbrper 

das relativ alteste Teil innerhalb dieser Befundsituation ist.
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Abb. 11 Jessen,

Ldkr. Wittenberg,

Schloft.

Gewdlbepfeiler im Keller 

des Siidflugels mit jiinge- 

ren Beimauerungen.

Wahrend sich fur die kreuzgratgewdlbte Halle zwanglos die Deutung als Unterge- 

schofi eines reprasentativen Wohnbaus ergibt, der mbglicherweise auch den Raum des 

westlich gelegenen Tonnengewdlbes miteinbezog, entzieht sich der runde Baukorper 

einer beweisbaren Erklarung. Fur den Kern des Wohnbaus, der aus den Schildwanden 

des Gewblbes besteht und liber eine Abtreppung in der nbrdlichen Wand erschlossen 

wurde, mochten wir auf Grund der verwendeten Backsteine und der Mauertechnik eine 

Entstehung im 13. Jh. annehmen. Der runde Baukorper verweist nicht nur stratigra- 

phisch, sondern auch mit der Verwendung von Feld- bzw. Raseneisenstein auf ein hbhe- 

res Alter. Erst im 15. Jh. ist auf der Jessener Burg eine Abkehr vom Ziegelbau hin zu Mau- 

erwerk aus Feldsteinen mit Ausgleichschichten aus Dachziegeln erkennbar.

Gegen eine Deutung des runden Baukdrpers als Bergfried spricht die geringe Mauer- 

starke. Mit 0,70 m diirften kaum die Anforderungen an die Wehrhaftigkeit eines solchen
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Abb. 12 Jessen, Ldkr. Wittenberg, SchloB. Rundbauwerk im nordwestlichen 

Bereich der kreuzgratgewdlbten Halle unter dem heutigen Sudfliigel.

Gebaudes erfullt worden sein. Dariiber hinaus waren mit einer solch schwachen Grund- 

lage wahrscheinlich kaum grdEere Bauhbhen zu erzielen.

Eine Verwendung des Rundbaus als Treppenturm ist ebenfalls wenig wahrscheinlich. 

Dagegen spricht zunachst sein Nichteingebundensein in die Baustrukturen, die durch 

ihn erschlossen werden warden. Der Zugang zum UntergeschoE des Wohnbaus ist 

zudem durch eine primare Abtreppung in der nbrdlichen Hofwand hinreichend abgesi- 

chert. Dariiber hinaus weist der Rundbau an der in den Raum hineinragenden Seite 

keine Offnung oder Hinweise auf eine ehemals dort vorhandene auf. Gegen eine Deu- 

tung als romanischen Treppenturm spricht weiterhin der groEe Innendurchmesser12.

Wie bereits dargelegt, ist das Rundbauwerk alter als das UntergeschoE des Wohn

baus. Es ist also zu vermuten, das der runde Baukorper eine Zeit lang solitar gestanden 

hat, oder -weniger wahrscheinlich-- in einen Vorgangerbau integriert war. Die unsau- 

bere Mauertechnik und die vorspringende Kante im unteren Bereich konnten dafiir in 

Anspruch genommen werden, daE das Bauwerk vor Errichtung des Wohnbaus und der 

Eintiefung seines Untergeschosses tiefer im Boden steckte, der Vorsprung mithin eine 

Bankettkante oder gar eine jiingere Fundamentunterfangung darstellt. Die Einbezie- 

hung in den Wohnbau machte mbglicherweise eine Freilegung der bis dahin im Boden

12 Bei einem Spindeldurchmesser von etwa 0,40 m 

hatten die einzelnen Stufen immer noch eine 

Breite von 1,60m.
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befindlichen Teile erforderlich und erfolgte sicher nur, weil das Bauwerk bedeutsam 

und in seiner Funktion erhaltenswert war.

Es ist demnach nicht ganz auszuschlieEen, dab der Rundbau eine sakrale Funktion 

erftillte. Es kbnnte sich vielleicht um eine Rundkapelle handeln, die entweder apsidenlos 

war, oder deren Apsis sich in Resten im Mauerwerk hinter der nbrdlichen Schildwand 

des Wohnbaus erhalten hat. Ihr Innenraum ware allerdings verglichen mit anderen Bau- 

ten dieser Art auEergewbhnlich klein, selbst wenn man in Betracht zieht, daE die Rekon- 

struktion des Durchmessers nur tiber wenige Fragmente erfolgte und hier grbEere Tole- 

ranzen bestehen. Kritisch muE auch das doch recht unsaubere Mauerwerk an der 

AuEenseite betrachtet werden. Gerade romanische Sakralbauten weisen sehr oft auch im 

Fundamentbereich sauber bearbeitete und ordentlich gesetzte Steine auf. Spuren ande- 

rer sakraler Raumlichkeiten wurden auf der Burg in Jessen weder durch die archaologi- 

schen noch durch die bauhistorischen Untersuchungen zu Tage gefbrdert. Dies bedeutet 

natiirlich keineswegs, daE keine andere Kapelle vorhanden war. Eine solche hatte sich 

beispielsweise sehr gut fiber dem zu vermutenden Burgtor befinden kbnnen.

Rundkapellen sind im mitteldeutschen Raum seltene Erscheinungen13, wurden aber 

in den meisten Fallen als Burgkapellen genutzt. Die bekannteste dieser Rundkapellen ist 

die der Wiprechtsburg von Groitzsch. Sie wird hier mit dem EinfluE der Gemahlin Wip- 

rechts in Verbindung gebracht, welche aus Bohmen gebiirtig die Tradition der Rund

kapellen oder Rotunden aus ihrem Heimatland »exportierte«. Weitere Rundkapellen 

Wiprechts befanden sich in Knautnaundorf und in Halle. Da nicht angenommen werden 

kann, daE die mbglicherweise in Jessen lokalisierte Kapelle auf Wiprecht von Groitzsch 

zuruckzufiihren ist, bedarf es anderer Erklarungsversuche fur die Errichtung einer solch 

ungewbhnlichen Bauform.

Die Witwe des ersten Brehnaer Grafen Friedrich I., Hedwig, drirfte nach dem Tode 

ihres Mannes noch einen erheblichen EinfluE auf die Entscheidungen ihrer Familie 

genommen haben14. So besaE sie uber einen groEen Teil ihres Wittums freies Verfii- 

gungsrecht (Schmidt 1924,2). Es ist nicht auszuschlieEen, daE sie auch auf die Ausgestal- 

tung der Burgen der Brehnaer Grafen EinfluE ausiibte. Da Hedwig eine gebiirtige bbhmi- 

sche Prinzessin war, ist eine Ubernahme des dort gelaufigeren Bauschemas mdglich. 

Eine weitere Beeinflussung kbnnte von der Rundkapelle auf dem Gelande des Klosters 

Petersberg ausgegangen sein, zu dem die Brehnaer Grafen intensive, wenn auch nicht 

immer konfliktfreie Beziehungen unterhielten. Immerhin fand der Brehnaer Graf Fried

rich I. 1182 auf dem Petersberg seine Ruhestatte.

Der Rundbau, mbglicherweise also eine Kapelle, stand zunachst frei im Burghof und 

wurde spater in den Wohnbau im Siiden der Anlage eingegliedert, wobei er ein relativ 

eigenstandiger Baukbrper blieb. Eine vbllige Integration in den Wohnbau war ausge- 

schlossen, da ein Kirchengebot Wohnraume uber dem Altar verbot.

13 Rundkapellen im mitteldeutschen Raum: 14 So erfolgte die Griindung des Klosters Brehna, in

Wiprechtsburg Groitzsch, Knautnaundorf, welches sie sich erst im hohen Alter zuriickzog

vgl. Kiias/Kobuch 1977; Halle »auf dem Sande« und dem sie wohl bis zu ihrem Tode als Priorin

(1797 abgebrochen), vgl. Dreyhaupt 1749/50, vorstand, erst 1201, also etwa 20 Jahre nach dem

Bd. 1,933; Petersberg bei Halle und Sacka, Tod ihres Gemahis.

Ldkr. Grofienhain, vgl. Merhautova-Livorova 1970.
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Die enge Verbindung von Wohnbau und Kapelle ist im iibrigen im Burgenbau ein 

haufig zu beobachtendes Phanomen. Ein gutes, wenn auch alteres Beispiel, stellt der 

ottonische Palasbau der Pfalz Werla dar, der aus einem rechteckigen Saalbau mit bstlich 

angeschlossener Rundkapelle ohne Apsis bestand15.

Wie weiter oben bereits erwahnt wurde, ging die Bliitezeit der Burg Jessen mit einer 

Brandkatastrophe in den letzten Jahrzehnten des 13. Jh. schlagartig zu Ende. Uber die Ursa- 

che des Brandes kann nur spekuliert werden. Eine militarische Aktion ist nicht auszuschlie- 

Een, fanden sich doch im Zerstdrungshorizont der Burg Unmengen von Armbrustbolzen, 

die auch durch BeschuE in die Anlage gelangt sein kbnnten. Nach der Zerstbrung diente der 

Brandschutt zur Planierung des Innenhofes. Die Verteidigungseinrichtungen wurden 

zumindest an der Ostseite verschiittet. Eine erneute Wehrhaftmachung der Anlage ist im 

archaologischen Befund nicht erkennbar. Auch der haufige Besitzerwechsel impliziert 

emen drastischen Bedeutungsverlust der Burg.

Zusammenfassung

Die Burg in Jessen wurde am Ende des 12. Jh. in einer Niederung der Elsteraue errichtet. 

Als Bauherren kbnnen die Grafen von Brehna in Anspruch genommen werden, wenn- 

gleich hierfiir keine schriftlichen Beweise zu erbringen sind. Die fehlende urkundliche 

Uberlieferung bis zum Jahre 1290 steht augenscheinlich in krassem Gegensatz zur mit- 

telalterlichen Bedeutung der Anlage, die sich durch die friihe Verwendung von Back- 

stein im Profanbau und herausragendes Fundmaterial manifestiert.

Ihre erste Bauphase entspricht dem Typus einer Motte. Um 1210 wurde die gesamte 

Anlage, bis auf einen Zugang im Westen, mit einer Backsteinringmauer umgeben. Die 

Ringmauer war an den besonders gefahrdeten Abschnitten partiell mit Wehrgangen und 

Beobachtungsfenstern versehen.

Die Innenbebauung wurde nach Errichtung der Ringmauer von der Mitte der Anlage 

auf den Rand verlegt. Dabei befanden sich an der nbrdlichen Seite einfache Wirtschafts- 

gebaude in Holzbauweise. An der Siidseite wurde ein steinerner Wohnbau errichtet, der 

vielleicht eine altere Rundkapelle mit einbezog. Am Ende des 13. Jh. ging die Burg in 

einer Brandkatastrophe unter. Zusammen mit dem etwa gleichzeitigen Aussterben der 

Brehnaer Grafen fiihrte dies zum Bedeutungsverlust der Anlage, der sich besonders in 

der Aufgabe der Verteidigungseinrichtungen manifestiert.

Summary

Results of the archaeological investigations of the castle in Jessen, District of Witten

berg - The architectural remains of the 12th and 13th centuries

Jessen Castle, possibly founded by the Counts of Brehna, was built at the end of the 12th 

century in the lowlands of the River Elster. No document exists before 1290 AD descri

bing the contemporary use and function of the building. The first castle phase consisted

15 Gauert 1979; weitere Beispiele fur diesen Bautyp

aus Polen bei Grimm 1969,153.
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of a motte. There was probably a wooden tower in the centre of the fort. The whole com

plex was enclosed around 1210 AD by a mighty brick ring wall. The defence of the most 

vulnerable parts of this ring wall was heightened with the addition of patrol walks and 

slit windows. With the completion of this defence system the wooden tower became 

redundant and was demolished and new buildings were erected inside the enclosure. 

Simple domestic timbered buildings were erected in the northern part of the castle com

plex. The southern part contained a residence built of stone and it is possible that an 

older rotunda was integrated into this house. At the end of the 13th century the castle 

was completely destroyed by fire. At the same time the family of the Counts of Brehna 

died out so the castle lost its significance. The use of brick work, although quite unusual 

for profane buildings at this time, gives Jessen castle its outstanding characteristics. The 

high quality of the findings completes the impression of the importance of the castle.
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