
Karl Keller

Die Grafen von Kyburg 

und ihre Stadtgriindungen

Zwischen den beiden Kbnigspfalzen Ulm an der Do- 

nau und Zurich an der Limmat lag um die Mitte des 

11. Jahrhunderts, als durch die Heirat Hartmanns von 

Dillingen mit Adelheid von Winterthur die Dynastie 

der Grafen von Kyburg entstand, nicht manche Stadt. 

Ulm selbst wird 1027 erstmals «oppidum» genannt1, 

Zurich heiBt seit 929 «civitas».2 Von Ulm bis an den 

Rhein war das alemannische Land mit Burgen und 

Dbrfern gesegnet - Stadte finden sich nur am Flusse 

selbst und am Bodensee.

Basel ist noch nicht ummauert und wird erst 1212 «ci- 

vitas» genannt3; Schaffhausen, obschon mit dem 

Munzrecht ausgestattet, heiBt 1045 noch «villa», 

Dorf4; Stein am Rhein ist 1094 befestigt (munitio)5, 

DieBenhofen ein Hof oder Dorf mit alter Kirche; in 

Konstanz6 liegen die Dinge ahnlich wie in Basel.

In Winterthur traf Hartmann einen Herrschaftshof 

mit Kirche und Friedhof sowie zwei Dorfsiedlungen 

im Osten und im Westen.7 Grabfunde an der al ten 

ReichsstraBe von Zurich nach Konstanz, Flurbezeich- 

nungen wie «Breite» und «Briihl» sowie die Zelgenein- 

teilung zweier Dorfer mit je einem Kehlhof und etwa 

sechs Huben belegen diesen Bestand. Die im Gang be- 

findlichen Ausgrabungen in der Stadtkirche werden 

weiter zur Klarung beitragen.

Im Laufe des 11. und des 12. Jahrhunderts anderte 

sich die Stadtlandschaft betrachtlich. Eine allgemeine 

Bevblkerungszunahme, der wachsende Bedarf und der 

damit verbundene Fernhandel lieBen die Handwer- 

ker- und Kaufmannssiedlungen wachsen. Sie wurden 

bald zum Gegenstand der Machtpolitik rivalisieren- 

der Adelsgeschlechter, von Kirche und Kbnig.

Hartmanns I. Enkel Hartmann III. war der erste Graf 

von Kyburg, der nur in der Gegend von Winterthur 

residierte, wahrend sein Bruder Adalbert II. und sein 

Neffe Adalbert III. die Grafschaft Dillingen innehat- 

ten.

Hartmann III. war mit Richenza von Lenzburg ver- 

heiratet und erbte daher nach dem Tode Arnolds von 

Lenzburg-Baden 1173 groBe Teile der lenzburgischen 

Besitzungen zwischen Luzern und der Aare. Kaiser 

Friedrich Barbarossa leitete personlich die Teilung 

des Erbes auf der Lenzburg, wo auch der Stadtegrun- 

der Berchtold IV. von Zahringen anwesend war.8 Von 

dieser Begegnung diirften Impuls und Ermachtigung 

ausgegangen sein, um die Siedlung Winterthur zum 

Marktort, ja zur Stadt mit eigener Pfarrkirche auszu- 

bauen. Vielleicht hatte Berchtold seinem Gegen- 

schwaher (Hartmanns Sohn Ulrich war mit Anna von 

Zahringen verheiratet) auch die fur den Bau einer be- 

festigten und funktionierenden Stadt benbtigten 

Fachleute wie Landmesser und Baumeister vermittelt 

oder ausgeliehen. Jedenfalls belegen zwei Ereignisse, 

welche dem Treffen auf der Lenzburg nach kurzem 

folgen, daB Graf Hartmann III. mit dem Ausbau sei

ner Stiitzpunkte zu Stadten Ernst machte:

1178 stellte er den Burgern von DieBenhofen ein Stadt- 

recht aus, das erste, das uns auf Schweizer Boden er- 

halten ist.9 Wir kennen es allerdings nur aus einer Be- 

statigung von 1260, doch wird darin das fruhe Recht 

ausdriicklich datiert, gesondert wiederholt und durch 

neue Bestimmungen erganzt.

Und kurz vor Hartmanns III. Tod tritt uns eine ge- 

schlossene Siedlung von betrachtlichem Umfang mit 

eigenen Rechten in «Niederwinterthur» entgegen, wo 

der Bischof von Konstanz mit vielen Zeugen am 

22. August 1180 einen alten Streit schlichtet.10 Wesent- 

lich scheint, daB hier, 10 Jahre vor der Griindung 

Berns, ein Ort («locus») von 1000 FuB Lange und 800 

FuB Breite aus dem alten Kirchenverband Oberwin- 

terthur herausgelbst und seine Kapelle zur selbstandi- 

gen Pfarrkirche erhoben wird. Als Bewohner erschei- 

nen «mercatores», Kaufleute, und «coloni», Ansiedler 

oder Bauern.

Diese Rechtsetzungen miissen im Rahmen der Stadt- 

griindungswelle des Hochmittelalters gesehen werden. 

Sie stehen fur deutschschweizerische Verhaltnisse sehr 

friih, etwa gleichzeitig mit den zahringischen Griin- 

dungen Freiburg im Uechtland (1157)11, Burgdorf 

(1180), Murten (1180-1190), Bern (1191). Friiher ist 

nur Rheinfelden verbiirgt (um 1130).

Aus der Zeit Ulrichs III. von Kyburg, der von 1183 bis 

zu seinem Tode 1227 die Grafschaft innehatte, sind 

keine Stadtgriindungen bekannt. Lediglich der Flek- 

ken Beromiinster scheint um 1200 zu FuBen des Klo

sters planmaBig angelegt worden zu sein. Im ubrigen 

hatte Ulrich wohl mit der Konsolidierung des lenzbur

gischen Erbes und vor allem mit der Eingliederung der 

linksrheinischen zahringischen Gebiete, die ihm 1218 

als Gatte der Anna von Zahringen zugefallen waren,
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genug zu tun. Sein Herrschaftsbereich umfaBte nun 

auBer den Stammlanden in der Ostschweiz groBe Tei- 

le des Aargaus, des heutigen Kantons Bern und der 

Innerschweiz. Die machtigsten Burgen der deutschen 

Schweiz, Kyburg, Baden, Lenzburg, Burgdorf, Thun, 

Laupen waren neben vielen anderen in seiner Hand. 

Als der groBe Stadtegriinder aus der Dynastie der Ky- 

burger darf Graf Hartmann IV. (1230-1264) gelten. In 

den vierunddreiBig Jahren seiner Herrschaft, die er 

zeitweise mit seinem Neffen, Hartmann V. teilte, wird 

eine ganze Reihe von Stadten erstmals erwahnt: zu- 

nachst um 1230 Zug und Baden, kleine, aber wichtige 

Griindungen zu FiiBen einer Burg; im folgenden Jahr- 

zehnt Frauenfeld als Etappenort zwischen Winterthur 

und DieBenhofen sowie die Aargauer Stadte Aarau, 

Mellingen und Lenzburg. Um die Mitte des Jahrhun- 

derts erscheinen Sursee und Weesen, gefolgt von den 

kleineren Burgstadtchen Kyburg und Laupen. Hart

mann V. diirfte als Griinder der Briickenkopfe Huttwil 

und Wangen an der Aare in Frage kommen. Nach 

Wangen zogen sich die letzten Sprosse des Hauses 

Neu-Kyburg nach dem Zerfall ihres Herrschaftsgebie- 

tes im 14. Jahrhundert zuriick.

Die Grafen von Kyburg standen aber als Stadtegriin- 

der nicht allein, scheint doch die Anlage von neuen 

Stadten im Laufe des 13. und vor allem im 14. Jahr

hundert zu einer Modeerscheinung geworden zu 

sein.12 Die groBeren Adelsfamilien iiberboten sich ge- 

radezu in der Verleihung von Stadtrechten, so daB das 

schweizerische Mittelland bald mit Kleinstadten iiber- 

sat war. Aber kaum einer der spateren Griindungen 

gelang es, GroBe und Bedeutung der Stadte des 12. 

und friihen 13. Jahrhunderts auch nur annahernd zu 

erreichen.

Ja, schon den letzten Kyburgergriindungen war das 

Schicksal nicht durchwegs hold. Richensee wurde im 

Sempacherkrieg zerstbrt, lebte dann als Dorf fort, das 

heute nicht einmal mehr eine eigene Gemeinde bildet. 

Weesen erlitt nach der Schlacht bei Nafels ein ahnli- 

ches Schicksal. Es wurde zwar in 500 Meter Entfer- 

nung wieder aufgebaut, verlor aber Stadtrecht und 

Mauer. Nicht viel besser erging es Huttwil, das Mau- 

ern und Rechte im Bauernkrieg 1653 einbilBte, Und 

auch Kyburg verlor im Laufe der Jahrhunderte seinen 

stadtischen Charakter.

Die friihen Griindungen jedoch erwiesen sich als er- 

staunlich lebenstiichtig und entwicklungsfahig. Zug, 

Frauenfeld und Aarau wurden Kantonshauptstadte, 

Winterthur und Baden wichtige Regionalzentren mit 

Handel und Industrie. Regionale Bedeutung behielten 

auch DieBenhofen, Lenzburg, Sursee, Weesen und
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Laupen. Mellingen und Wangen haben ihren klein- 

stadtischen Charme als Briickenstadte bewahrt.

Die Zahringerstadte Freiburg, Burgdorf und Thun 

verdanken den Grafen von Kyburg wesentliche Er- 

weiterungen. Erst aus kyburgischer Zeit sind in Burg

dorf und Thun Rat und Rechte als Zeichen stadtischer 

Selbstverwaltung uberliefert.

Die einzelnen Stadte

Die beiden friihen Griindungen DieBenhofen und 

Winterthur unterscheiden sich von den Stadten des 

13. Jahrhunderts durch das viel groBere Hofstatten- 

maB. Im Stadtrecht von DieBenhofen, das direkt vom 

ersten, nicht mehr erhaltenen Stadtrecht von Freiburg 

im Breisgau abstammt, lautet Paragraph 19.13

«I tern area debet esse centum pedum in longitudine et 

quinquaginta duorum in latitudine.»

Das HofstattmaB unterschied sich also von demjeni- 

gen Freiburgs, aber auch Berns und der anderen Zah

ringerstadte durch eine etwas groBere Breite (100 X 52 

FuB statt 100x50 FuB). Offenbar folgte die Stadt- 

rechtsurkunde der effektiven Stadtgriindung und hat- 

te der Griinder oder sein Landvermesser dem Breiten- 

maB noch zwei FuB fur die Starke der Scheidmauer 

zugefugt.

Die Griindungsstadt lehnt sich als Rechteck von 180 

auf 200 Meter an einen alteren Kern mit SchloB und 

Kirche an. Drei parallel zum Rhein verlaufende Gas

sen erschlieBen den Stadtraum; die mittlere ist als 

Markt auf 15-20 Meter verbreitert. Im 14.Jahrhun- 

dert wird im Osten eine kleinere Vorstadt angefiigt, 

wodurch die Stadt ihre heutige Ausdehnung von 7,2 

Hektaren erreicht und sich die Zahl der Hofstatten 

von 60 auf 80 vermehrt. GemaB Habsburger Urbar 

bezahlten 70 Hofstatten den Zins von 1 Schilling pro 

Jahr. 10 Hofstatten waren offenbar als geistlicher Be- 

sitz zinsfrei.

Die Stadtbefestigung wird schon im Stadtrecht er- 

wahnt: «Der dritte Teil einer erbenlosen Hinterlas- 

senenschaft soil zum Mauerbau verwendet werden 

(§ 2).»

Winterthur erscheint zwei Jahre nach DieBenhofen in 

einer bisher zuwenig beachteten Urkunde.14 In dem

Karte von Stadtgriindungen zwischen Saane und Bodensee 

(nach P. Hofer und anderen Quellen)

89



Altstadt Winterthur, Plan aus «Die Stadte der Grafen von Kyburg», Winterthur von Silden, Vedute von H. Pfau, 1702 

1980

am 22. August 1180 vom Bischof Berthold von Kon

stanz ausgestellten Dokument wird die Kapelle «Ni- 

derun-Winterture» von der Mutterkirche «Oberun- 

Winterture» losgekauft und zur selbstandigen Pfarr- 

kirche erhoben. Nach den neuesten Grabungsergeb- 

nissen war sie schon damals wesentlich groBer als ihre 

Mutterkirche.

Der neue Pfarrsprengel umfaBte, wie sich aus dem 

Dokument ergibt, das innere Stadtviereck von 8 Hekt- 

aren GroBe, das von Kaufleuten und Ansiedlern be- 

wohnt war und auf dessen Kirchhof sich die Ministe- 

rialen des Grafen Hartmann III. von Kyburg bestat- 

ten lieBen. Die Siedlung wird darin «locus», Ort, ge- 

nannt, im Gegensatz zum Stadtrecht von DieBenho- 

fen, das noch von «villa», Dorf spricht. Ungewohnlich 

ist die Aussage, «sin autem, excrescente inibi populo, 

locus ille vel agrum vel pratum domorum mansionibus 

occuparet, sive mercatores sive coloni inibi habitantes 

matrici ecclessie indubitanter pertinerent.» Es war 

also vorauszusehen, daB das Anwachsen der Bevolke- 

rung in «Nieder-Winterthur» bald Acker oder Wiesen 

auBerhalb des Griindungsviereckes fur den Bau von 

Hausern und Wohnungen beanspruchen kbnnte. Dies 

scheint denn auch tatsachlich nach wenigen Jahrzehn- 

ten eingetreten zu sein, denn im Stadtrecht, das Ru

dolf von Habsburg beim Antritt der kyburgischen

90



Erbschaft um 1264 den Biirgern von Winterthur ver- 

lieh, ist bereits von «der Vorstadt» und «dem auBeren 

Walle» die Rede. Sonst aber ist dieses habsburgische 

Dokument sehr wenig aufschluBreich fur die Entwick- 

lungsgeschichte der Stadt. Die Stadtrechte werden le- 

diglich erweitert dutch Ausdehnung des Friedkreises, 

Verzicht auf den Wiederaufbau der gebrochenen Burg 

am Buhl und Uberlassung des groBen Eschenbergwal- 

des.

Auch hier ist ein alteres Recht vorauszusetzen, das 

Hofstattenzinse und -maBe, Zoll- und Marktrechte, 

Freiheiten und Pflichten der Burger geregelt hatte. Es 

ist wohl mit weiteren Urkunden einem der zahlreichen 

Stadtbrande im 13. und 14. Jahrhundert zum Opfer 

gefallen, wahrend der Vertrag von 1180 im Kirchenar- 

chiv sicherer untergebracht war, stammen doch die 

unteren Stockwerke des Stadtkirchennordturmes 

noch aus dem 12. Jahrhundert.

Zahl und GroBe der Hofstatten lassen sich noch aus 

dem Stadtplan rekonstruieren. Dabei ist von dem 

rings von Gassen umschlossenen Gebiet zwischen 

Obergasse, Hintergasse, Oberer Kirchgasse und 

Schulgasse siidostlich der Kirche auszugehen das mit 

hoher Wahrscheinlichkeit 8 Hofstatten von 50 FuB 

Breite und 100 FuB Tiefe umfaBte (der karolingische 

FuB, der bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts bei uns 

Anwendung fand, maB ca. 32 cm).

Ubertragen wir dieses MaB auf den ganzen Stadt- 

grundriB, so stellen wir fest, daB noch verschiedene, 

vor allem bffentliche Gebaude wie das Rathaus, das 

Waaghaus, das einstige Spitalamt diesen Abmessun- 

gen entsprechen und daB die Griindungsstadt genau 

hundert Hofstatten aufwies. Ausgenommen bleibt das

Aarau von Norden, Stadtprospekt von H. U. Fisch, 1612
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Wangen an der A are, Stadtplan aus «Die Stadte der Grafen von Ky- 

burg», 1980 ▼

Sursee, Vogelschau aus Norden.

Stich von Matthaus Merian, 1642

groBe Grundstiick, welches die Witwe des habsburgi- 

schen Stadtvogtes Eberhard von Eppenstein 1336 dem 

Frauenkloster «zur Sammlung» schenkte und auf wel- 

chem seit der Reformation das Spital Platz fand, das 

1874 zum stadtischen Altersheim wurde. (Wahr- 

scheinlich war dieser groBe Komplex, der urspriing- 

lich ein Haus am Markt, Scheunen an der Stadtmauer 

und einen Baumgarten umfaBte, der Stadthof der 

Herren von Kyburg.) Der StadtgrundriB zeigt ein 

leicht trapezfbrmig verschobenes, an der Siidwestecke 

abgerundetes Rechteck von 1000 auf 800 FuB oder 

320 auf 250 Meter. Ungewbhnlich fur schweizerische 

Verhaltnisse ist die zentrale Lage der Kirche. Offen- 

bar wurde die Stadt um Kirche und Kirchhof herum- 

gebaut. Da die Mitte somit belegt war, wurde die 

ReichsstraBe mit dem Markt in das nordliche Viertel 

abgedrangt. Die Querachse, wie der Markt von Tor zu 

Tor fiihrend, liegt im westlichen Viertel. Zwei interne 

Gassen erganzen das System zum Viereck, das durch 

schmale Nebengassen weiter erschlossen wird. Der
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Markt ist in einem 200 Meter langen mittleren Ab- 

schnitt auf durchschnittlich 12 Meter verbreitert, die 

Obergasse im Osten, die den Obst- und Gemusemarkt 

aufnahm, weist dieselbe Breite auf. Die Hintergasse 

(heute Steinberggasse) im Siiden erweitert sich linsen- 

artig auf 22 Meter, da sie urspriinglich den Rinder- 

markt beherbergte.

Eine Mauer von 1100 Meter Lange mit vier Tortiir- 

men und vier (halbrunden?) Wehrturmen umschloB 

die Stadt, verstarkt dutch einen rundum laufenden 

Graben, der in Kriegszeiten mit dem Wasser der Eu- 

lach geftillt werden konnte. An diesem FliiBchen lie

fen 6 urspriinglich obrigkeitliche Miihlen, welche Sa- 

gen, Stampfen, Schleifen und andere Wasserwerke an- 

geschlossen waren. Das Brauch- und Trankwasser 

wurde von der Eulach als «Rettenbach» abgezweigt 

und durchfloB als Stadtbach die Hauptgassen in zwei 

Asten; Trinkwasser entnahm man urspriinglich dem 

Grundwasser dutch 15 Meter tiefe Sodbrunnen.

Im 13. Jahrhundert erhielt die Stadt «vor dem oberen» 

und «vor dem unteren Tor» zwei Vorstadte, wobei die 

Marktgasse nach Ost und West um je 500 FuB verlan- 

gert wurde. Die Stadt wies nun eine Lange von 700 

Metern auf und umschloB ein Areal von 15 Hektaren, 

das ihr fur fiinf Jahrhunderte geniigen sollte.

In die Zeit Ulrichs III. diirften die ersten Erweiterun- 

gen der Zahringerstadte Freiburg und Thun fallen.15 

Sie unterscheiden sich dutch zwei Merkmale grund- 

satzlich von den Stadtgriindungen des 12.Jahrhun- 

derts, einmal durch die Anlage eines Marktplatzes vor 

dem zahringischen Westtor, zum andern durch das 

kleine HofstattenmaB von 40x60 FuB. Dieses Hof- 

stattenmaB deshalb als «kyburgisch» zu bezeichnen, 

scheint uns allerdings zu eng. Offenbar waren die 

Stadtplaner im 13. Jahrhundert ganz einfach zu die

sem kleineren, beweglicheren und billigeren MaB 

iibergegangen, weil der Boden rarer und die Stadtbe- 

vblkerung zahlreicher geworden war.

Ob auch Zug noch unter Ulrich entstand, ist ungewiB. 

Wir vermuten es, da die Anlage eines sicheren Stapel- 

platzes mit Markt an der Gotthardroute von groBer 

Bedeutung fur den kyburgischen Herrschaftsbereich 

war.

Zug ist eine der kleinsten Grlindungen. Die Anlage 

mit zwolf Meter breiter Marktgasse von Tor zu Tor 

und einer einzigen Parallelgasse maB nur 120 auf 72 

Meter. Kirche und Burg sowie das alte Dorf lagen we- 

sentlich hbher am Hang und wurden erst 1520 in die 

imposante neue Befestigung einbezogen, die bis in die 

neueste Zeit nur zum Teil uberbaut worden war. Zug 

weist die kleinsten uns bekannten Hofstatten von nur 

30 X 40 FuB (10 X 13 m) auf. Vielleicht handelte es sich 

urspriinglich um solche von 60 X 40 FuB, die, langs zur 

Gasse gelegen, schon frlih halbiert worden sind.

Eine neue Welle von Grlindungen fallt in die mittleren 

Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts, also in die Zeit Hart

manns IV. Es ist vor allem der Aargau mit seinen 

Grenzgebieten, der nun ein dichtes Netz von Stadten 

erhalt. Hier standen die Grafen von Kyburg in Kon- 

kurrenz mit anderen Dynastien wie den Grafen von 

Habsburg und Frohburg.

Wie in DieBenhofen sind es FluBiibergange, die gesi- 

chert werden mlissen. So um 1230 Baden an der Lim

mat und Mellin gen an der ReuB, gegen 1240 Aarau bei 

der Einmiindung der Sure in die Aare, Lenzburg und 

Richensee im Seetal und gegen 1250 Sursee an der 

Sure als vorgeschobener Posten gegen Luzern und die 

Herren von Eschenbach.

Baden zeigt eine ahnliche Grundform wie Zug: eine 

Markt- und eine Nebengasse mit zwei Toren. Nur ist 

das Rechteck hier aus topografischen Griinden zum 

Trapez verzogen.

In Mellingen liegt ein kurzer Markt im Zuge der 

Hauptgasse zwischen den beiden Toren. FluBaufwarts 

ist ein kleines Stadtdreieck mit Burg und Kirche, Rat

hans und Spital angefugt. Das fluBabwarts liegende 

Trapez umschlieBt vor allem Lagerhauser und Scheu- 

nen - es ist als altes Hafenviertel zu betrachten.

Ein besonderes eindriickliches Stadtbild zeigt Aarau, 

wo das Grlindungsquadrat durch die vorhandene Ge- 

landekante zur Schildform verbogen ist. Ein klares 

Achsenkreuz mit Gassenmarkt teilt den Schild in 

Viertel, die wiederum durch Gassen erschlossen sind, 

welche im Abstand einer Bau- oder Hofstattentiefe 

parallel zu den Stadtmauern verlaufen. Drei Tore bff- 

nen sich nach Norden zur Aarebriicke, nach Osten 

und Siiden. Im Westen ubernimmt der kraftvoile Gie- 

bel der Kirche Turmfunktion - das Tor zu ihren Fii- 

Ben gehort einer Stadterweiterung an. Miihlen und an

dere Wasserwerke liegen am Stadtbach, der in zwei 

Asten die Stadt durchfloB. Das vor die Stadtgriindung 

zuriickreichende SchloB wird erst anlaBlich einer 

Stadterweiterung in den Mauerring einbezogen.

Viel bescheidener gibt sich Lenzburg, ganz im Gegen- 

satz zum gewaltigen SchloB, zu dessen FliBen die 

Stadt liegt. Die Stadtanlage gemahnt an DieBenhofen, 

jedoch in kleinerem Format und ohne Erweiterung. 

Eindriicklich beherrscht das stolze Rathaus des 

16. Jahrhunderts die schmucke Marktgasse.

Gut erhalten ist das Ortsbild von Sursee, eine originel- 

le Anlage, die zwei Ordnungen in einem Mauerviereck 

zusammenfaBt. Auf den alteren Kern mit Kirche, 

Burg und Ministerialen-Hausern stbBt im 13. Jahr

hundert der Gassenmarkt und biegt nach Westen ab 

zum Untertor. Wahrend die Nordseite der Marktgasse 

geschlossen uberbaut ist, sind die Hofstatten auf der 

Siidseite paarweise zusammengefaBt und in eine zwei- 

te Bautiefe verlangert. Dazwischen flihren schmale 

StichgaBchen zu den Scheunen und Wasserwerken am 

Stadtbach hinunter. Das Stadtrecht von 1299 beruht 

auf demjenigen von Aarau. 1415 wird Sursee luzer- 

nisch und baut 1539-1546 sein gewaltiges Rathaus.
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Rathaus Thun (Foto A. Studer, Thun)

Nach verheerendem Stadtbrand wird 1734 die Haupt- 

gasse verbreitert.

In seinen eigentlichen Stammlanden baut Hartmann 

IV. um 1240 den Markt Frauenfeld zur Stadt aus. Auf 

eine kurze Ost-West-Achse zu FiiBen der Burg stoBen 

Gassenmarkt und Nebengasse der rechteckigen Anla- 

ge mit drei Toren. Die Stadtkirche bildet den nbrdli- 

chen Gegenpol zur Burg.

Im Lehensgebiet Windegg am Westende des Walen- 

sees wird der Umschlagsplatz Weesen um die Mitte 

des 13. Jahrhunderts zur Stadt erhoben. In den siebzi- 

ger Jahren des 14. Jahrhunderts mit Freiheiten begabt, 

wird der habsburgische Sttitzpunkt 1388 zerstbrt.

DaB die erste Nennung des Marktes in Glarus in die 

Zeit der kyburgischen Reichsvogtei fallt, laBt vermu- 

ten, daB die Kyburger auch bei der Grtindung dieses 

Fleckens die Hand im Spiel gehabt hatten.

Um 1260 wird Kyburg als Vorburg des alten Stamm- 

sitzes erwahnt. Innerhalb des doppelten Graben

systems der alten Fluchtburg gelegen, erhielt das 

Stadtchen um jene Zeit ein Tor, scheint aber nie zur 

geschlossen tiberbauten Stadt geworden zu sein, ob- 

schon im 14. Jahrhundert ein SchultheiB und Burger 

genannt werden.

Um 1260 wurde die wichtige Aarebrucke beim ehe- 

mals zahringischen Hofe Wangen unterhalb Solothurn 

durch den Bau der kleinsten Kyburgerstadt gesichert. 

Das SchloB hatte wohl schon langer bestanden. Die 

fast quadratische Stadt von 100 Meter Seitenlange 

wird durch ein Gassenviereck erschlossen, dessen bst- 

licher Ast den Durchgangsverkehr und den Markt 

aufnahm. Die Kirche blieb auBerhalb des Mauervier- 

ecks mit zwei Toren.

Der jiingere Hartmann sicherte seine Besitzungen am 

Oberlauf der Aare und in der Westschweiz durch den 

weiteren Ausbau von Burgdorf, das 1273 eine Handfe- 

ste erhielt. In der um 1280 angelegten Unterstadt sind 

die Hofstatten von 40 X 60 FuB urkundlich gesichert. 

Auch Thun erhielt gegen 1300 auf dem Sudufer der 

Aare eine betrachtliche Erweiterung, die neue Neu

stadt. Und Freiburg wurde durch das Quartier de I’Au- 

ge zu FuBen der zahringischen Grtindung erweitert.

Unterhalb der alten burgundischen Festung Laupen, 

die von den Zahringern zur starken Burg gegen Savo- 

yen ausgebaut worden war, grtindeten die Grafen von 

Kyburg um 1250 das dreieckige Stadtchen, das 80 

Jahre spater zum Zentrum des bernischen Widerstan- 

des gegen Habsburg werden sollte.
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Mindestens 15 Stadte haben die Grafen von Kyburg 

zwischen 1170 und 1264 im schweizerischen Mittel- 

land gegriindet, dazu drei Zahringerstadte wesentlich 

erweitert. Lassen sich an diesen Griindungen gemein- 

same Merkmale oder Eigenheiten ablesen? Etwa der 

Gassenmarkt oder die Hofstatten, der Stadtbach oder 

die Mauer? Wir glauben kaum. Diese Elemente sind 

zeitbedingt und typisch fur die Stadte des Hochmittel- 

alters im suddeutsch-schweizerischen Raum. Eine Be- 

sonderheit allerdings zeichnet die Stadte der Schweiz 

gegeniiber den gleichzeitigen Griindungen nordlich 

des Rheines aus: die Traufstellung der Burgerhauser 

zur Gasse. Wahrend das Bild der alten deutschen 

Stadt durch die Aufreihung gleicher oder ahnlicher 

Giebel an Gassen und Platzen gekennzeichnet ist, fin- 

den wir in unseren Gegenden die niichterne, prakti- 

schere Folge von rechteckigen Fassaden, welche der 

Gasse Traufe und Dachflache zuwenden. Ob die Nahe 

der Alpen und die dadurch bedingten Niederschlags- 

und Schneemengen oder der Wille eines zahringischen 

oder kyburgischen Griinders oder Stadteplaners an 

dieser Eigenheit die Schuld tragt, oder ob sich hier wie 

in einzelnen Zahringer- und Kyburger-Burgen italie- 

nischer oder burgundischer EinfluB bemerkbar macht, 

wird sich nie genau ergriinden lassen.

In vielen Kyburgerstadten ordnen sich sogar die bf- 

fentlichen Bauten wie Rathaus, Kornhaus, Kaufhaus 

und Spital schlicht und traufstandig ins Gassen- oder 

Platzbild ein. Das Rathaus allerdings ist haufig ausge- 

zeichnet durch einen Turm oder wenigstens einen 

Dachreiter mit Uhr, durch offene Bbgen im Erdge- 

schoB und reichere Steinhauerarbeit. Komschiitten, 

Zeughauser und andere Lagerbauten sind, auch wo sie 

sich dem Stadtplan unterordnen, an ihrer groBen 

Masse und an den schmalen Fensteroffnungen kennt- 

lich. Und das Spital belegt meist einen alten Kloster- 

komplex, der sich nach inneren Hbfen bffnet.

Die Reihen der Dacher wurden einst von einer Viel- 

zahl von Turmen iiberragt: Burgtiirmen, Befesti- 

gungsturmen, Kirchturmen. In den meisten Kybur

gerstadten sind die Befestigungen im 19. Jahrhundert 

verschwunden. Ausnahmen bilden Freiburg, das noch 

bedeutende Teile seiner imposanten Stadtmauer samt 

Turmen erhalten konnte, und das schon erwahnte 

Wangen an der Aare. Aber auch Aarau, Baden, Die- 

Benhofen, Laupen, Mellingen, Sursee und Zug haben 

wenigstens einzelne Ttirme gerettet. Burgdorf, Frau

enfeld, Kyburg, Laupen, Lenzburg und Thun werden 

noch von imposanten Burgen iiberragt, welche das 

Stadtbild wesentlich bestimmen. Winterthur ist allein 

das Turmpaar der Stadtkirche als Wahrzeichen geblie- 

ben.

Wesentlicher jedoch ist die raumliche Ordnung, wel

che der regelmaBige Griindungsplan diesen Stadten 

aufpragte. Sie ist heute noch durchwegs spiirbar und 

steht in krassem Gegensatz zu den landfressenden 

Wucherungen unseres Jahrhunderts.

Ausfiihrlichere Angaben und Literaturverzeichnis in K. Keller: 

«Die Stadte der Grafen von Kyburg», Katalog/Gewerbemuseum 

Winterthur 1980.
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