
Vorwort

Vor einem Jahr konnte die Stadt Winterthur auf eine 

800jahrige Geschichte zuruckblicken. Am 22. August 

1180 wurde neben dem ehemaligen romischen Vicus 

Vitudurum, dem heutigen Oberwinterthur, zum ersten 

Mai eine zweite Siedlung gleichen Namens erwahnt. 

Sie lag eine halbe Wegstunde entfemt in der Eulach- 

ebene und trug zur genaueren Kennzeichnung den 

Namen Niederwinterthur. Der AnlaB dieser ersten Er- 

wahnung der Stadt Winterthur war bezeichnend: Bi

schof Berthold von Konstanz Ibste die Laurentiuska- 

pelle in Niederwinterthur von ihrer Mutterkirche in 

Oberwinterthur und erhob sie zu einer selbstandigen 

Pfarrkirche.1 Zur neuen Stadtkirche St. Laurentius ge- 

horten neben Bauern, die ihre Abgaben «seit alters» 

der Laurentiuskapelle zu entrichten hatten, nun auch 

neu angesiedelte Kaufleute mit ihren Familien. Wer 

aber bei einem starken Anwachsen der Bevolkerung 

sein Haus auBerhalb des ausgeschiedenen Siedlungs- 

gebietes auf den umliegenden Wiesen und Ackem er- 

richten muBte, sollte weiterhin nach Oberwinterthur 

kirchgendssig sein. Und tatsachlich haben die spate- 

ren Vorstadte Unter- und Obertor noch bis 1482 

kirchlich zu Oberwinterthur gehort.

Wir besitzen fur Winterthur keine eigentliche Griin- 

dungsurkunde, wir kennen auch kein sicheres Griin- 

dungsdatum, und doch steht eines fest: Vor 800 Jah- 

ren wurde in der Eulachebene erstmals eine Siedlung 

erwahnt, die von Kaufleuten bewohnt war, die ein 

starkes Wachstum aufwies und daher auch eine eigene 

Pfarrkirche - die heutige Stadtkirche - erhielt. Hier 

wird etwas in seiner Entstehungsphase faBbar, das 

sich spater zur Reichsstadt, zur zurcherischen Land- 

und Untertanenstadt und nach dem Untergang der al

ien Eidgenossenschaft zur Handels- und Industrie- 

stadt des 19. und 20. Jahrhunderts entwickelte.

Dabei darf der Blick aber nicht auf das Lokale be- 

schrankt bleiben. Die Griindung der Stadt Winterthur 

steht ja nicht vereinzelt da, ohne Bezug nach auBen. 

Vielmehr bildet Winterthur zusammen mit DieBenho- 

fen den Auftakt zu einer regen Grundungstatigkeit 

der kyburgischen Grafen, die 1172 eben groBe Teile 

des Lenzburger Besitzes geerbt hatten. Nachdem 1218 

auch noch das zahringische Erbe an die Kyburger fiel, 

stand das Grafenhaus im 2.Viertel des 13. Jahrhun

derts auf dem Hohepunkt seiner Macht. In dieser Zeit 

kamen zahlreiche weitere Griindungsstadte hinzu, 

darunter auch spatere Kantonshauptstadte wie Frau

enfeld, Aarau und Zug. Der kyburgische Besitz reichte 

nun vom Bodensee bis an die Saane. Diese Blutezeit 

hat ihre Spuren auch auf der nahe gelegenen Mbrs- 

burg hinterlassen. Ausgrabungen der letzten Jahre zei- 

gen, daB die Anlage unter Hartmann IV. ihre grofite 

Ausdehnung erreicht haben muB. Mit ihm aber starb 

das Geschlecht bereits 1264 aus, und sein Neffe, Graf 

Rudolf von Habsburg, konnte das kyburgische Gebiet 

ubernehmen und gegen die Anspruche der Witwe 

Margarethe von Savoyen erfolgreich halten. Die Ky

burger haben damit dem Hause Habsburg den Weg 

zum Konigtum freigegeben.

Es lag somit nahe, das lokale Geschehen als Teil die

ser groBen Entwicklung zu sehen und fur einmal nicht 

die gefeierte Stadt selber, sondern das Geschlecht des 

Stadtgriinders ins Zentrum der 800-Jahrfeier zu stel- 

len. Dies schien umso dringlicher, als die letzte umfas- 

sende Wiirdigung der Kyburger ins Jahr 1913 fallt. So 

fiihrte denn der Historische Verein Winterthur als 

Auftakt zur Jahrhundertfeier vom 2.-4. Mai 1980 im 

Technikum Winterthur eine Kyburger-Tagung durch, 

an der Fachleute aus Deutschland, Osterreich und der 

Schweiz zu Themen der kyburgischen Geschichte 

sprachen. Gleichzeitig zeigte der Verein unter dem Ti- 

tel «Die Grafen von Kyburg in Dokumenten» uber 50 

originale Pergamenturkunden aus kyburgischer Zeit. 

Diese Ausstellung, die vom Konservator Dr. Jiirg Mu- 

raro sowie vom Stadtarchivar Dr. Alfred Haberle zu- 

sammengestellt wurde, war vom 27.April - l.Juni 

1980 im Museum Lindengut zu sehen.2 Im Tagungsge- 

baude selber hatte zudem Stadtbaumeister Karl Kel

ler den systematischen Teil einer auf den Sommer ge- 

planten Ausstellung uber den Stadtebau der Grafen 

von Kyburg aufgebaut und auch den dazugehdrenden 

Ausstellungskatalog bereits fur diese Tagung zusam- 

mengestellt.3 So hat denn die Jahrhundertfeier zu 

einer Zusammenfassung und Erweiterung dessen ge- 

fiihrt, was in den vergangenen Jahrzehnten uber die 

Kyburger gearbeitet wurde. Als bleibendes Resultat 

werden die Tagungsbeitrage nun im vorliegenden 

Band der «Schweizer Beitrage zur Kulturgeschichte 

und Archaologie des Mittelalters» veroffentlicht.

DaB die Kyburger-Tagung auf ein so groBes Echo sto-
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