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Die Grafen von Dillingen-Kyburg 

in Schwaben und in der Schweiz

Die zwei abendlandischen Hauptprobleme des 11. 

Jahrhunderts, Investiturstreit und Reichsverfassung, 

zwangen die politisch handelnden Gestalten dieser ge- 

schichtlichen Phase zur Parteinahme fur Papsttum 

oder Kaisertum. In diese schwierige Situation gestellt 

und zur Entscheidung pro oder contra aufgefordert, 

sah sich Graf Hartmann I. von Dillingen, der SproB 

eines hochadligen schwabischen Geschlechtes, das 

sich bis in die karolingische Zeit zuriickverfolgen laBt 

und bei dem genealogische Beziehungen zum alaman- 

nischen Herzogshaus uberzeugend nachgewiesen sind. 

Dieser erste Hartmann Graf von Dillingen und dann 

auch von Kyburg verkorpert ein gewichtiges Kapitel 

schwabischer und schweizerischer Geschichte.

Graf Hartmann, geboren wohl um 1040, erlebte in sei

ner Jugend die Glanzzeit des salischen Kbnig- und 

Kaisertums unter Heinrich III., den verhangnisvoll 

friihen Tod dieses Herrschers und die schwache Re- 

gentschaft seiner Gemahlin Agnes fur den minderjah- 

rigen Sohn Heinrich IV. Um 1065 vermahlte sich der 

schwabische Graf mit Adelheid von Kyburg-Winter

thur, der einzigen Tochter und Erbin des Edelfreien 

Adalbert, die ihm mit der Kyburg ansehnliche Besit- 

zungen in der Nordostschweiz in die Ehe brachte. Der 

Vater Adelheids gehbrte dem im Bodenseeraum begii- 

terten Geschlecht der Udalrichinger an und war ein 

Verwandter des Papstes Leo IX., fiir den er 1053 in 

der Schlacht bei Cividale gefallen war. Aber nicht nur 

durch seine Heirat mit der Herrin der Kyburg kam 

Graf Hartmann mit den Reformerkreisen und der 

Adelsopposition gegen Heinrich IV. in Verbindung. 

Papst Leo IX. weilte 1049 persbnlich bei schwabi

schen Verwandten und Anhangern in Donauworth - 

knappe dreiBig Kilometer von der Dillinger Burg ent- 

fernt - und weihte das von Manegold L, einem Ver

wandten des Dillinger Grafen, gegriindete Benedikti- 

nerinnenkloster Hl. Kreuz. Durch Heirat und Her- 

kunft war somit Graf Hartmanns Parteinahme in den 

Auseinandersetzungen zwischen Papst und Kaiser 

vorherbestimmt, er stand als Verwandter jener Ge- 

schlechter, denen der Reformpapst Leo IX. ent- 

stammte, auf der Seite der furstlichen Opposition ge

gen den j ungen Kbnig Heinrich IV., damit im Lager 

der Herzbge Welf von Bayern, Rudolf von Schwaben 

und Berthold von Karnten.

Graf Hartmann I. griff persbnlich in die Kampfe mit 

dem Kbnig ein und baute seine Burgen in Schwaben 

und der Schweiz zu Sttitzpunkten der Adelsopposition 

aus. Mit der Gefangennahme Bischof Altwins von 

Brixen (1076) forderte er die Gegner heraus, die sich 

einige Jahre spater im Schweizer Herrschaftsbereich 

des Grafen rachten. Zu den Widersachern zahlten in 

der Schweiz der Abt von St. Gallen und der Graf von 

Lenzburg, in Schwaben Markgraf Diepold zu Giengen 

an der Brenz, Friedrich von Staufen, Graf Heinrich 

von Lechsgemimd und Bischof Embriko von Augs

burg. Graf Hartmann I. gait nach dem Zeugnis des 

St.Galler Mbnches Ekkehard IV. als einer der erbit- 

tertsten Gegner Kbnig Heinrichs IV., weshalb seine 

Feinde sowohl in seinen Dillinger als auch in seinen 

Kyburger Herrschaftsbereich einfielen. Wohl in Ab- 

wesenheit Hartmanns griff 1079 Abt Ulrich von 

St. Gallen die Kyburg an und eroberte sie; des Abtes 

Mannen schleppten dabei den Sohn des Grafen und 

viel Beute hinweg, auBerdem steckten sie die Burg in 

Brand. Das schwabische Donautal und das Gebiet um 

Ulm waren ebenfalls Schauplatze kriegerischer Unter- 

nehmungen. Bei Donauworth zerstbrte ein Aufgebot 

des Kbnigs unter Fiihrung des Stauferherzogs Fried

rich 1081 die Burg Mangoldstein des Edelfreien Ma

negold III. von Werd, eines Verwandten des Dillinger 

Grafen und ebenfalls eines Anhangers der papstlichen 

Partei. Donauaufwarts kam es am 21. August 1081 bei 

Hbchstadt zur ersten der drei Schlachten, die nach 

dem Donaustadtchen benannt sind. Als hier Herzog 

Friedrich von Staufen und Kuno von Rott, der Sohn 

des bayerischen Pfalzgrafen, in den schwabischen 

Machtbereich Hartmanns I. von Dillingen-Kyburg 

vordrangen, kamen der kurz zuvor zum Gegenkbnig 

erhobene Graf Hermann von Salm und wohl auch 

Herzog Welf zu Hilfe. Durch ihren Sieg bei Hbchstadt 

uber den Stauferherzog scheint ein unmittelbarer An- 

griff auf die Burg Dillingen vereitelt worden zu sein.

Graf Hartmann I. von Dillingen-Kyburg ging aus 

dem lange sich hinziehenden Ringen zwischen Anhan

gern Heinrichs IV. und der Partei der Adelsopposition 

wahrend des sog. Investiturstreites trotz anfanglicher 

Rtickschlage gestarkt hervor. Vor allem seinen Macht

bereich in der Nordostschweiz ver stand er geschickt 

zu erweitern. Im letzten Jahrzehnt des ll.Jahrhun-
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derts gelangte er dort in den Besitz der Grafschaft im 

Thurgau, nachdem Herzog Berthold von Zahringen 

darauf verzichtet hatte. Der politische EinfluB und 

das Ansehen seiner Familie mehrte sich insbesondere 

noch im Jahre 1111 durch die Ubertragung des Bis

tums Konstanz an seinen Sohn Ulrich. Nachdem Kb- 

nig Heinrich V. Ende 1104 zur papstlichen Partei 

ubergewechselt war und sowohl die Fursten als auch 

das Episkopat fur seine Ziele gewonnen hatte, befan- 

den sich die Grafen von Dillingen-Kyburg nunmehr 

auf der Seite des letzten Saliers, mit dem sie auch an 

der Beisetzung des einstigen Feindes Heinrich IV. in 

der Kaisergruft zu Speyer und am dortigen Hoftag 

teilnahmen.

Das Verhaltnis des ersten Grafen von Dillingen-Ky

burg zum ersten staufischen Herzog von Schwaben 

war problematisch gewesen. Das anderte sich unter 

den Nachfolgern. In ihrem Stammgebiet im Ries und 

um Goppingen-Lorch gehbrten die Staufer zum raum- 

lich benachbarten Hochadel der Dillinger in ihrem 

sehwabischen Herrschaftsbereich und ebenso der 

Pfalzgrafen von Schwaben aus dem Stamme der Hu- 

paldinger, die mit den Dillingern nahe verwandt wa- 

ren. Ihren Aufstieg zum Herzogtum erreichten die 

Staufer, nachdem Graf Hartmann I. durch seine Hei- 

rat mit der Kyburgerin seine Aktivitaten zu einem we- 

sentlichen Teil in die Schweiz verlagert hatte. Als der 

pfalzgrafliche Zweig der Hupaldingernachfahren mit

Bischof Walter den wichtigen Augsburger Bischofs- 

stuhl fur etwa zwei Jahrzehnte besetzte, erreichte die 

Hausmacht der Grafen von Dillingen-Kyburg und der 

mit ihnen verwandten Pfalzgrafen gleichen Stammes 

wahrend des 12. Jahrhunderts in Schwaben die grbBte 

Ausdehnung. Graf Adalbert I., der Sohn Hartmanns 

I. von Dillingen-Kyburg, der seinen Namen offenbar 

dem GroBvater miitterlicherseits, dem Edelfreien 

Adalbert von Kyburg, verdankte, vermehrte zudem 

seine Besitzungen in der Nordschweiz durch seine 

Heirat mit der Erbin der Morsburg. Spatestens seit 

etwa 1140 beherrschte er sowohl die Kyburg als auch 

die Morsburg, somit das Land siidlich und nbrdlich 

der Talebene von Winterthur. Der Landesausbau im 

nordschweizerischen Herrschaftsbereich scheint dazu 

gefiihrt zu haben, daB ihm Graf Adalbert sein Haupt- 

interesse zuwandte. Da damals auch die Markgrafen 

von Giengen-Vohburg-Cham den Schwerpunkt ihres 

Wirkens nach Nordostbayern verlagerten und uber

dies die pfalzgrafliche Linie der Hupaldingererben um 

Ulm und in der Sehwabischen Ostalb erlosch, konn- 

ten nunmehr die Staufer in dem machtverdiinnten 

nordostschwabischen Raum an die Donau und dar- 

iiber hinweg vorstoBen. Vor allem Friedrich I. Barba

rossa verstand es hier, Vogteien und ans Reich heim- 

gefallene Lehen an sich zu bringen. So kann die zu- 

nehmende Ausbreitung des staufischen Machtberei- 

ches und Einflusses im Gebiet um Dillingen an der 

Donau mit dem verstarkten Engagement in Zusam- 

menhang gebracht werden, das Graf Adalbert I. und 

nach ihm sein Sohn Hartmann III. dem schweizeri- 

schen Anted ihrer Hausgiiter widmeten. Vielleicht 

kam deswegen auch nicht ein Graf von Dillingen-Ky

burg zum Zuge, als um die Mitte des 12. Jahrhunderts

Abb. 1 Benediktinerabtei Neresheim im Hartsfeld, 

eine Grundung des Grafen Hartmann I. von Dillingen und Kyburg 

Foto: Reinhold Schonwetter, Dillingen
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nach dem Erloschen der pfalzgraflichen Linie des Hu- 

paldstammes das Pfalzgrafenamt in Schwaben neu 

vergeben wurde.

Die Grafen Adalbert II. und Hartmann III., beide 

Sbhne Adalberts I., scheinen sich das schwabische 

und schweizerische Erbe geteilt zu haben, wobei Hart

mann III. mit dem schweizerischen Anted gewiB nicht 

schlechter wegkam. Er verstand es wie sein GroBvater 

Hartmann I. und auch der Vater Adalbert I., bei der 

Verheiratung den Besitz zu vergrbBern und durch ziel- 

bewuBten Landesausbau, insbesondere durch die 

Grundung von Stadten, den Wert seiner Herrschafts- 

komplexe zu erhbhen. Es geschah unter anderem 

durch die Gewinnung der Vogteirechte fur die 

Propstei Ittingen. Durch die Heirat mit Richenza, der 

Tochter des Grafen Arnold von Baden, fielen beim 

Erloschen der Lenzburger, ihrer Verwandten, die allo

diale Hinterlassenschaft ihres Vaters und ein Teil der 

Grafschaftsrechte im Zurichgau an ihn. Das war ein 

betrachtlicher Zuwachs an Land und Leuten, Macht 

und Ansehen. Nach dem Tode seines Bruders Adal

bert IL, der ohne mannliche Erben gestorben zu sein 

scheint, kam es unter Graf Hartmann III. von Kyburg 

nochmals zur Vereinigung der schwabischen und 

schweizerischen Herrschaftsbereiche in einer Hand, 

und zwar zwischen 1170 und 1180. Mit dem schwabi

schen Herzogs- und Kbnigshaus der Staufer standen 

die Grafen von Dillingen und Kyburg in der zweiten 

Halfte des 12. Jahrhunderts in gutem Einvernehmen, 

wie ihr wiederholtes Auftreten in Zeugenreihen von 

Stauferurkunden beweist. Im politischen Kraftespiel 

zwischen Staufern und Welfen in Schwaben und zwi

schen Staufern und Zahringern in der Schweiz erwies 

sich ihre prostaufische Haltung fur sie als klug und 

zweckmaBig.

Die erfolgreiche Familien- und Hausmachtpolitik der 

Grafen von Dillingen-Kyburg hatte ihre Fortsetzung 

auch nach der Trennung in zwei Linien gefunden. 

Nachdem die beiden Besitzkomplexe in Schwaben 

und in der Schweiz, abgesehen von einer Zwischen- 

phase nach dem Tode Hartmanns I. um 1120/1130, 

nahezu etwa neunzig Jahre, namlich von etwa 1065 bis 

1151, zusammengefaBt und von einem politischen 

Willen beherrscht waren, hatten sie die Bruder Adal

bert II. und Hartmann III. etwa zu Beginn der Regie- 

rungszeit Friedrichs I. unter sich geteilt. Nach einer 

nochmaligen vorubergehenden Vereinigung im Jahre 

1170 kam es ein Jahrzehnt spater zur endgultigen 

Trennung, bei der in der Hauptsache je ein Herr- 

schaftsbereich fur einen in Schwaben und einen in der 

Schweiz wirkenden Zweig des Geschlechtes geschaf- 

fen wurde. Diese leiteten sich von Graf Adalbert (Al

bert) III. von Dillingen und von Graf Ulrich von Ky

burg her. Beide vermahlten sich mit Frauen aus stid- 

deutschen Herzogshausern, was fur ihr Ansehen und 

ihr politisches Gewicht im schwabisch-schweizeri- 

schen Hochadel spricht: Adalbert III. erwahlte eine 

Tochter Ottos von Wittelsbach, des von Kaiser Fried

rich I. im Jahre 1180 zum Herzog erhobenen staufer- 

treuen Paladins, zur Gemahlin; Ulrich von Kyburg 

heiratete eine jiingere Schwester des Herzogs Berthold 

von Zahringen, eines der machtigsten Manner im Stid- 

westen des Reiches, und ermoglichte dadurch fur sei

ne Familie Anspriiche auf Teile des Zahringererbes.

Zu einem Zentrum des Landesausbaus in Schwaben 

entwickelte sich das Hauskloster der Grafen von Dil

lingen-Kyburg, die Abtei Neresheim, die von Hart

mann I. 1095, unmittelbar vor seinem Aufbruch zum 

l.Kreuzzug, gegriindet worden war. Nachfahren des 

Stifters blieben etwa eineinhalb Jahrhunderte Vogte 

des Klosters im Hartsfeld, das nach der Ubernahme 

durch Benediktinermonche im Strahlkreis des Geistes 

von Hirsau-Cluny stand und aufbliihte. Rodungen, 

Siedlungsausbauten und vermutlich auch noch Sied- 

lungsneugrundungen im Waldland der Schwabischen 

Ostalb gehbrten zu den strukturellen Verbesserungen, 

durch die das Kloster und seine Vogte den Wert ihrer 

Besitztiimer steigerten. In einer Bestatigungsurkunde 

des Papstes Eugen III. von 1152 sind 50 Siedlungen 

erwahnt, in denen Neresheim Giiter, Rechte und Ein- 

kiinfte besaB. In einer 1125 von Papst Honorius II. ge- 

wahrten Bulle fur Neresheim sind neben Graf Hart

mann I. und seiner Gemahlin Adelheid auch deren 

drei Sbhne Adalbert, Hartmann und Ulrich als Mit- 

stifter genannt. Zwei von ihnen haben sich auch um 

geistliche Stif tungen in der Nordschweiz verdient ge- 

macht: Graf Adalbert von Dillingen-Kyburg fbrderte 

im Thurtal die friihe Entwicklung des Klosters St. Jo

hann; sein Bruder Ulrich, der Bischof von Konstanz, 

ein tatkraftiger Kirchenfiirst, stiftete in Kreuzlingen 

das Augustinerkloster St. Ulrich und Afra zu Ehren 

seines Namenspatrons und der Patrone seiner Hei- 

matdibzese Augsburg, die zugleich die Patrone des 

Hausklosters seiner Familie in Neresheim waren. 

Noch eine weitere geistliche Stiftung der Familie sei in 

diesem Zusammenhang erwahnt: Die Schwester Adel

heid, die den Grafen Ulrich von Gammertingen gehei- 

ratet hatte, lieB nach dem Tode ihres Gatten im 

schwabischen Zwiefalten ein Benediktinerinnenklo- 

ster errichten, in das sie selbst eintrat. In der nachsten 

Generation zeichnete sich Graf Hartmann III. auf 

dem Gebiete des Landesausbaus durch eine auffal- 

lend zielbewuBte Politik aus. Nach dem Vorbild der 

Zahringer, vielleicht auch nach dem Kaiser Fried

richs L, ging er an die Grundung von Stadten, zuerst 

1178 an der RheinstraBe in DieBenhofen, wo das 

Stadtrecht von der Zahringergriindung Freiburg i. Br. 

ubernommen wurde, und etwa gleichzeitig in dem 

1180 urkundlich gesicherten Winterthur. Durch eine 

kirchenorganisatorische Neueinteilung in Winterthur, 

eben im Jahre 1180 und offenbar im Einvernehmen 

mit dem Grafen Hartmann, wurde die Unabhangig-
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Abb. 2 Epitaph in der Abtei Neresheim 

Foto: Reinhold Schbnwetter, Dillingen

keit der Neugriindung von der Urpfarrei Oberwinter- 

thur betont.

Nach der endgiiltigen Trennung der beiden Gebiets- 

teile der Grafen von Dillingen-Kyburg unter den Soh- 

nen Hartmanns III. in einen eigenen schwabischen 

und einen schweizerischen Herrschaftsbereich des Ge- 

schlechtes erscheinen ihre Herren, Graf Adalbert III. 

von Dillingen und Graf Ulrich von Kyburg, weiterhin 

als getreue Vasallen der Staufer. Hatte ihren Vorfah- 

ren die Gefahr gedroht, einerseits zwischen Staufern 

und Welfen, andererseits zwischen Staufern und Zah- 

ringern zerrieben zu werden, so bot sich ihnen nun- 

mehr Zuwachs an Macht, Ansehen und Rang, wenn 

sie unter den staufischen Herrschern deren Reichspo- 

litik mittrugen und bei den Nachfolgern Friedrich 

Barbarossas jeweils auf die richtige politische Karte 

setzten. 1185 nahmen die Bruder aus Dillingen und 

Kyburg am schwabischen Herzogslandtag im Konigs- 

stuhl teil und ordneten sich dem schwabischen Herzog 

unter, vier Jahre spater zogen sie mit dem greisen Kai

ser in dessen Kreuzzug, bei dem sie sich durch hervor- 

ragende Tapferkeit ausgezeichnet haben sollen. Und 

auch nach der gliicklichen Heimkehr beteiligten sie 

sich weiterhin rege an den politischen Geschehnissen 

im Reiche. Ihre prostaufische Einstellung bewahrte 

sich insbesondere wahrend des staufisch-welfischen 

Doppelkonigtums. Nach der Ermordung Konig Phi

lipps von Schwaben durch Pfalzgraf Otto von Wittels- 

bach, den Schwager Adalberts III. von Dillingen, er- 

kannten der Graf von Dillingen und der von Kyburg 

mit den ubrigen siiddeutschen GroBen den Welfen 

Otto IV. nach dessen nochmaliger Wahl als Konig an. 

Nach der Ruckkehr des inzwischen gebannten Welfen 

aus Italien distanzierten sich die graflichen Bruder 

von ihm. Als dann der junge Staufer Friedrich II. erst- 

mals nach Deutschland kam, gelangte er mit der Hilfe 

des Kyburgers nach Basel und an den Oberrhein in 

staufisches Kernland. Zweifellos verdankte er es vor- 

nehmlich dem Grafen Ulrich von Kyburg, daB er in 

der Heimat seiner Vorfahren rasch Boden und Anhan- 

ger gewinnen konnte. Der Kyburger war genug Real- 

politiker, um sich seine Hilfeleistung bezahlen zu las- 

sen, vermutlich mit Teilen des lenzburgischen Erbes, 

die 1173 Kaiser Friedrich I. vereinnahmt hatte. Da- 

durch diirften 1212 die Vogteien uber Schanis, Bero- 

mtinster und Glarus an das Haus Kyburg gekommen 

sein.

Graf Ulrich von Kyburg iiberlebte seinen Bruder 

Adalbert von Dillingen um mehr als ein Jahrzehnt 

und erwies sich bei Auf- und Ausbau einer kyburgi- 

schen Landesherrschaft mitunter als ein rigoroser 

Mehrer seiner Hausmacht. Unter ihm erlangte die Li- 

nie Kyburg des Hauses Dillingen-Kyburg die groBte 

Bedeutung unter den Adelsgeschlechtern der Nord- 

schweiz. Sein dynastischer Ehrgeiz verrat sich in Fa- 

milienallianzen seiner Kinder mit den Hausern Loth- 

ringen, Savoyen und Habsburg. Die Besetzung des 

Churer Bischofsstuhls mit seinem gleichnamigen Sohn 

Ulrich sollte gleichfalls der machtpolitischen Star- 

kung seines Hauses dienen. Zur Sicherung des ausge- 

dehnten kyburgischen Machtbereichs trugen Vasallen 

und Ministerialen samt ihren Burgen bei, unter ihnen 

die Inhaber zweier Hofamter, namlich der Schenk 

Kuno und der TruchseB Gottfried von Ossingen. Un

ter der Agide des Grafen Ulrich von Kyburg und sei-
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nes Sohnes Hartmann entstanden eine Anzahl von 

Markten und Stadten, beispielsweise Beromiinster, 

Zug, Baden, etwas spater Aarau, Mellingen, Lenz

burg, Frauenfeld. Im Vergleich dazu hinken die stad- 

tebaulichen Initiativen der schwabischen Verwandten 

nach und bleiben bescheiden. Eine Stiftung der letzten 

Lebensjahre des Grafen Ulrich von Kyburg (um 1223) 

diirfte das Kollegiatstift St. Jakob auf dem Heiligberg 

bei Winterthur gewesen sein.

Auch dem Bruder in Dillingen, Graf Adalbert III., 

wird eine geistliche Stiftung zugeschrieben: das noch 

bestehende Kloster Oberschbnenfeld bei Augsburg, 

heute das letzte Zisterzienserinnenstift in Ostschwa- 

ben. Zur Gefolgschaft Adalberts III. zahlten die 

hauptsachlich im schwabischen Donautal und in den 

benachbarten Teilen des Schwabischen Juras sowie 

des Hiigellandes stidlich der Donau begiiterten Edel- 

freien von Gundelfingen und von Albeck, die Ministe- 

rialen von Hbchstadt, die Gusse, von Knoringen und 

andere. Von seinen Kindern mit einer Tochter des 

bayerischen Herzogs Otto von Wittelsbach vermahlte 

sich eine Tochter mit dem Grafen von Bogen in Nie- 

derbayern, den spater der wittelsbachische Herzog 

beerbte, wobei das bogensche Rautenwappen wittels- 

bachisch-bayerisches Hoheitszeichen wurde. Eine 

zweite Tochter Adalberts III. von Dillingen heiratete 

den bayerischen Pfalzgrafen Rapoto aus dem Hause 

Ortenburg, eine weitere Tochter den Grafen Ludwig 

von Wiirttemberg, weshalb spater die Wurttemberger 

unter den Erben der Grafen von Dillingen erscheinen. 

Im schwabischen Machtbereich der Grafen von Dil

lingen herrschte seit 1214 Graf Hartmann IV., im 

schweizerischen Territorium der Grafen von Kyburg 

seit 1227 Graf Hartmann IV. von Kyburg; beide wa- 

ren Cousins. Hartmann IV. von Dillingen bemiihte 

sich ebenso wie sein Vater vor ihm und wie sein 

Oheim Ulrich in der Schweiz um ein gutes Verhaltnis 

zum staufischen Herrscherhaus, das wenige Meilen 

von der Stammburg Dillingen entfemt, im Westen in 

Lauingen und im Osten in Hbchstadt an der Donau, 

unmittelbarer Gebietsnachbar war. Ziemlich haufig 

erscheint der Graf in Urkunden zusammen mit dem 

jungen Stauferkbnig Heinrich (VII.) und seinen Be- 

treuern und Ratgebern wahrend seiner Unmimdigkeit 

in den 1220er Jahren. 1227 iibertrug ihm Konig Hein

rich die Vogtei des Chorherrenstiftes Herbrechtingen. 

Als Herzog Ludwig I. von Bayern, Hartmanns Oheim, 

der von 1226 bis 1228 als Reichsgubernator an der 

Spitze des kbniglichen Regentschaftsrates stand, sich 

nach der Bannung des Kaisers Friedrich II. von die- 

sem abwandte, kam es auch zum Bruch mit Konig 

Heinrich (VIL), der, inzwischen 18 Jahre alt gewor- 

den, nunmehr selbst die Regierung in Deutschland 

ubernehmen wollte. Damals zog sich zusammen mit 

dem wittelsbachischen Onkel auch Graf Hartmann 

IV. von Dillingen vom jungen Konig zuriick und ver- 

zichtete auf eine weitere EinfluBnahme. Die Distanz 

wirkte sich einige Jahre spater fur den Dillinger Gra

fen keineswegs ungiinstig aus, als sich Heinrich (VIL) 

gegen seinen Vater empbrte und von ihm abgesetzt 

wurde. Graf Hartmann fand sich - wie schon bei frti- 

heren Gelegenheiten - wahrend der erneuten Anwe- 

senheit des Kaisers im Siiden Deutschlands in seinem 

Hoflager ein und begleitete ihn von Augsburg aus auf 

der Strafexpedition gegen den Babenberger Friedrich 

den Streitbaren, den Schwager des gefangengehalte- 

nen Kbnigs Heinrich, bis nach Wien. Die Vermahlung 

einer Tochter des Bayernherzogs mit Friedrichs II. 

Lieblingssohn Konrad brachte Graf Hartmann IV. 

von Dillingen sogar in verwandtschaftliche Beziehun- 

gen zur kaiserlichen Familie.

In der Schweiz hielt das gute Einvernehmen der Ky- 

burger Grafen zu Kaiser Friedrich II. zunachst bis 

zum zahringischen Erbfall im Jahre 1218 an; dabei ge- 

langten an das Haus Kyburg Besitzungen in Zurich 

und im Aargau, auBerdem in Burgund viel Land mit 

Freiburg, Burgdorf und Thun. Mehrmals lassen sich 

in den Jahren vor 1218 Graf Ulrich von Kyburg und 

seine Sohne Werner und Hartmann in der Umgebung 

des Kbnigs nachweisen. Ende der 1220er Jahre betei- 

ligte sich Graf Werner, der mit einer Schwester des re- 

gierenden Herzogs von Lothringen verheiratet war, 

am Kreuzzug Friedrichs II. und kehrte aus dem Heili- 

gen Land nicht zuriick. Sein Bruder Hartmann IV. un- 

terhielt enge Verbindungen zum staufischen Konig 

Heinrich (VIL) bis zu dessen Absetzung. Die Loyali- 

tat der Grafen von Kyburg und von Dillingen hatte 

ihr Ende schlieBlich in den 1240er Jahren. Graf Hart

mann IV. von Kyburg begann eine antistaufische Po

li tik, als er zusammen mit seinem Neffen Hartmann 

V. die Vogteien liber die Kloster Interlaken und Riieg- 

gisberg, liber das reichsfreie Hasletal und die Stadte 

Bern und Murten an sich zu bringen trachtete. Nach 

der Absetzung Kaiser Friedrichs II. auf dem Konzil 

von Lyon standen die Grafen von Kyburg und die von 

Dillingen auf der Seite der papstlichen Partei, was ih- 

nen und ihren Gebieten in der Schweiz und in Schwa- 

ben mancherlei Kampfe und Zerstbrungen einbrach- 

te. Im Friihjahr 1249 beteiligte sich Hartmann IV. von 

Kyburg im ElsaB an einem siegreichen Feldzug gegen 

Konig Konrad IV. Auch in Schwaben kam es zu 

Kampfen zwischen den Grafen von Dillingen, die zum 

Gegenkbnig, dem Reichsgubernator Heinrich Raspe, 

iibergegangen waren, und Konig Konrad IV.; dabei 

wurde der Machtbereich der Dillinger wiederholt er- 

heblich in Mitleidenschaft gezogen.

Mit dem «Statutum in favorem principum» hatte Kai

ser Friedrich II. 1231 den hohen Adligen des Reiches 

bedeutsame Zugestandnisse gemacht und deren Terri- 

torienbildung begiinstigt. Die beiden Vettern in Dil

lingen und Kyburg, die zwei Hartmann IV., konnten 

jetzt wichtige Hoheitsrechte selbst wahrnehmen.
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Abb. 3 Turm des Schlosses in Dillingen an der Donau, mit Buckelqua- 

dern des Bergfrieds der ehemaligen hochmittelalterlichen Burg Dillin

gen

Foto: Reinhold Schonwetter, Dillingen

Hartmann IV. von Dillingen baute wohl erst jetzt die 

Siedlung bei seiner Burg in Dillingen planmaBig zur 

Burgstadt aus, lieB eine Stadtbefestigung errichten, 

Gericht halten, Zblle erheben, Markte abhalten und 

eigene Munzen schlagen. Diese Brakteaten wurden 

vermutlich in Ulm hergestellt, wo den Grafen von Dil

lingen seit alter Zeit gewichtige Rechte zustanden, wie 

der Vogtvertrag mit der Stadt vom Jahre 1255 besta- 

tigte. Dem Ausbau einer Dillinger Landesherrschaft 

im heute bayerisch-wurttembergischen Grenzraum 

diente auBer der Grundung der Stadt Dillingen ein 

verstarkter Burgenbau durch viele Dillinger Ministe- 

rialen nordlich und siidlich der Donau. Wie der Vetter 

in der Kyburg besetzte auch der Graf in Dillingen die
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Hofamter des Schenken und des Truchsessen; das 

Schenkenamt ubten Ritter von Wittislingen, das 

Truchsessenamt Ritter von Soflingen (bei Ulm) aus. 

Die Griindungen der Kloster der Franziskanerinnen 

in Dillingen, der Dominikanerinnen in Maria Medin

gen, der Klarissen in Soflingen, schlieBlich noch die 

Stiftung des Spitals in Dillingen, vielleicht auch die 

des weltlichen Frauenstiftes in Reistingen bekundeten 

einerseits den frommen Sinn und ein karitatives Ge- 

fiihl der Dillinger Grafenfamilie, andererseits verdie- 

nen sie auch Beachtung im Rahmen der Bemiihungen 

der Dillinger Grafenfamilie um den inneren Ausbau 

und die Inwertsetzung ihrer Gebietsanteile. Drei die- 

ser geistlich-karitativen Griindungen unter Graf Hart

mann IV. bestehen und bliihen bis heute: das Franzis- 

kanerinnenkloster Dillingen, das Spital Dillingen und 

das Kloster Maria Medingen. In Anwesenheit seines 

Kyburger Oheims Ulrich verkaufte Hartmann IV. von 

Dillingen 1227 dem Edlen Heinrich von Rapperswil 

ein Gut in Wettingen samt der Kirche, damit auf ihm 

ein Zisterzienserkloster errichtet werden konnte. Die 

dortige Marienkapelle wurde die Grablege einiger 

Grafen von Kyburg und eines Grafen von Dillingen. 

Vogteirechte nahmen Graf Hartmann IV. von Dillin

gen und sein friihverstorbener Sohn Adalbert (Al

bert) IV. wahr fur Besitzungen des Klosters Reichen

au in und bei Ulm sowie bsthch von Dillingen, fur Be

sitzungen des Klosters St.Georgen im Schwarzwald 

bei Ehingen/Donau, weiter fur die Kloster Neres

heim, Herbrechtingen, Reistingen, Maria Medingen. 

Eintraglicher dtirfte fur sie die Reichsvogtei in Ulm 

gewesen sein. Der Titel eines Marschalls im Herzog- 

tum Schwaben mag fur Graf Hartmann IV. von Dil

lingen nicht mehr als ein Ehrenamt bedeutet haben. 

Auch der Vetter Hartmann IV. von Kyburg be- 

herrschte in seinem Hausmachtbereich kein von fe- 

sten Grenzen umrissenes Gebiet, kein fertiges, in sich 

geschlossenes Territorium, wenn auch beiden die Bil- 

dung integrierter Territorien mit landeshoheitlichen 

Rechten vorgeschwebt haben mogen. Spatere Formen 

der Staatlichkeit befanden sich zu ihrer Zeit im Sta

dium der Ausbildung. Wie beim gleichnamigen Dillin

ger Cousin fallt bei Hartmann IV. von Kyburg eben- 

falls eine ausgesprochen kirchen- und klosterfreundli- 

che Haltung auf, die sicherlich bei beiden auf eine vor- 

wiegend vom Religibsen her bestimmte Geisteshal- 

tung schlieBen laBt. In TbB griindete er 1233 ein Do- 

minikanerinnenkloster, in St. Katharinental 1242 

gleichfalls ein Dominikanerinnenkloster, in Frau- 

brunnen 1246 ein Zisterzienserinnenkloster und in Pa

radies bei Schaffhausen 1253 ein Klarissenstift. Wenn 

Hartmann IV. von Kyburg in der Zeit des Endkamp- 

fes zwischen Papsttum und staufischer Dynastie und 

in den Jahren des Interregnums seine starke Stellung 

machtpolitisch nicht genugend ausniitzte, wie Oswald 

Redlich in seiner Biographie Rudolfs von Habsburg

Abb. 4 Ubergabe der Burg Dillingen durch Hartmann IV., Graf von 

Dillingen, an seinen Sohn Hartmann V., Graf von Dillingen, Bischof 

von Augsburg, mit dem sein Geschlecht im Jahre 1286 in der mannli- 

chen Linie erlosch. Spdtmittelalterliches Denkmal im Innenhof des 

Schlosses zu Dillingen an der Donau 

Foto: Reinhold Schbnwetter, Dillingen

an ihm bemangelt, so laBt sich dafiir mit der Kinder- 

losigkeit seiner Ehe eine plausible Erklarung geben. 

1250 uberliefi Hartmann IV. seinem Neffen Hart

mann V. einen Teil seiner Besitzungen; von dem tibri- 

gen Erbe hofften die Grafen von Savoyen, die Bruder 

seiner Gemahlin, den Lbwenanteil an sich bringen zu 

kbnnen.

Es kam allerdings anders, als 1263 und 1264 zuerst 

Graf Hartmann V. der Jiingere, dann Hartmann IV. 

der Altere starb und damit die Kyburger Linie der 

Grafen von Dillingen im Mannesstamm erlosch. Der 

Haupterbe wurde Graf Rudolf von Habsburg, dessen 

Mutter Heilwig eine geborene Grafin von Dillingen- 

Kyburg, eine Schwester Hartmanns IV. von Kyburg, 

war. Rudolf von Habsburg bemachtigte sich, nach- 

dem er von seinem Oheim Hartmann IV. wenige Mo

nate vor dessen Tode den GroBteil der Lehen zuge- 

sprochen erhalten hatte, mitunter auf rigorose Weise 

weiterer Teile des kyburgischen Erbes und konnte da- 

durch seinen Machtbereich in der Schweiz betracht-
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lich ausweiten. Fur seinen Aufstieg zum deutschen 

Konigtum bedeutete dies eine wichtige Etappe. In 

Dillingen waren bereits Ende der 1250er Jahre die 

Vettern Hartmann IV. von Dillingen und sein Sohn 

Albert IV. gestorben, und zwar wie in der Schweiz zu- 

erst der vorgesehene Erbe und Nachfolger. Ein Sohn 

iiberlebte hier den Grafen Hartmann IV., namlich 

Hartmann V., aber er war Bischof von Augsburg und 

hatte somit keine Erben. Er ubertrug Burg und Stadt 

Dillingen samt zugehorigen Besitzungen und Rechten 

dem Hochstift Augsburg und begriindete damit eine 

fiinfeinhalb Jahrhunderte wahrende geistliche Herr- 

schaft der Furstbischofe von Augsburg, die Dillingen 

zu ihrer zweiten Residenzstadt, zum Regierungssitz 

ihres weltlichen Territoriums und zur ostschwabi- 

schen Universitatsstadt erhoben und ausbauten.

Die Lehen der Grafen von Dillingen fielen 1257/58 an 

das Reich und das Herzogtum Schwaben heim. Das 

Marschallamt des Herzogtums Schwaben, die Vogtei 

in Ulm und das Gericht in der Pirs westlich von Ulm 

auf dem HochstraB verlieh der junge Schwabenherzog 

Konradin 1259 dem Grafen Ulrich von Wiirttemberg, 

einem Verwandten der Dillinger Grafen. Die Dillin

ger Grafschaftsrechte sprach 1261 Konig Richard von 

Cornwall dem bayerischen Herzog Ludwig II. zu, der 

auch verwandtschaftlicher Beziehungen zum Hause 

Dillingen wegen Anrechte auf Erbanteile geltend ma- 

chen konnte.

Drei hochadligen Geschlechtern, den Habsburgern, 

den Wiirttembergern und den Wittelsbachern, brachte 

das Erlbschen der Dillinger und der Kyburger Linie 

der Grafen von Dillingen-Kyburg an der Wende vom 

Hochmittelalter zum Spatmittelalter einen bedeutsa- 

men territorialen Gewinn und Machtzuwachs, der 

nicht unwesentlich zum weitern politischen Aufstieg 

dieser drei Dynastien beitrug. Insofern war das Ende 

des Dillinger Grafengeschlechtes in Schwaben und in 

der Schweiz fur die Geschichte des siiddeutschen Rau- 

mes von nicht geringer historischer Tragweite; denn 

Habsburgern, Wiirttembergern und Wittelsbachern 

gehbrte die Zukunft bis in unser Jahrhundert herein.
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