
Dietrich Schwarz

Die Miinzen der Kyburger

Fast jedes bedeutendere Dynastengeschlecht des aus- 

gehenden Hoch- und des beginnenden Spatmittelal- 

ters hat auch einmal Miinzen pragen lassen. Haufig 

blieb abet ein solcher Miinzschlag, ob er nun auf- 

grund konighcher Verleihung oder durch Usurpation 

erfolgte, nur Episode, was darauf hinweist, dab es sich 

dabei eher um eine aus Prestigegriinden als aus wirt- 

schafthchen Griinden unternommene Aktion handel- 

te1.

Im 12. Jahrhundert waren die Zahringer zweifellos im 

auBersten Siidwesten des Reiches die machtigste 

Hochadelsfamilie, die Stadte griindete, die sich gliick- 

lich entwickelten, und in denen auch bald Miinzen 

entstanden. Denn ein Markt vermochte erst richtig zu 

gedeihen und fiir den Stadtherren Nutzen abzuwerfen, 

wenn er auch mit einem Wechsel und einer Miinze 

verbunden war. Kleinstadte mit ihren Markten lock- 

ten kaum das nbtige Edelmetallvolumen an, um regel- 

maBig gute Pfennige herausbringen zu kbnnen. Fiir 

die Dynasten und Stadte des heutigen schweizerischen 

Raumes bedeutete das Jahr 1218 einen der wichtigsten 

Einschnitte, als die Zahringer ausstarben und ihr Erbe 

andern Hausern und verschiedenen Stadten erhebli- 

chen Machtzuwachs brachte. Besonders die Kyburger 

waren NutznieBer des Verschwindens der Zahringer. 

Wo soli ten sie nun aber eine Miinze schlagen lassen? 

War doch das Gebiet, das fiir sie in Frage kam, durch 

den Basler, Breisgauer, Schaffhauser, Konstanzer, 

St. Galler, Ziircher und Berner Pfennig ausreichend 

versorgt. In ihrem Briickenstadtchen DieBenhofen, 

dem sie 1170 ein um 1260 bestatigtes Stadtrecht ver

liehen hatten, scheinen sie den Ort gefunden zu haben, 

einen solchen Versuch zu untemehmen. Einerseits be- 

sitzen wir im Habsburger Urbar2 die konkrete Anga- 

be, daB in DieBenhofen eine Miinze bestand, die aller- 

dings auf Wunsch der Biirger stillgelegt war, wofiir 

diese jahrlich 5 Pfund Pfennige entrichteten. Ander- 

seits ist ein sehr selten vorkommender Pfennig be- 

kannt, der den hl. Dionysius von vorn darstellte und 

die Umschrift «dionisivs» aufweist3, (Abb. 1). Nach 

der Machart gehort der Pfennig in die Gegend, stimmt 

im Gewicht mit den Konstanzer Pfennigen iiberein 

und kann eigenthch nach dem Heiligennamen, den er 

tragt, nur auf DieBenhofen bezogen werden. Die Au- 

toren von Heinrich Meyer iiber Rudolf von Hbfken, 

Juhus Cahn, Rudolf Wegeh, Gustav Braun von 

Stumm, Friedrich Wielandt bis Hans-Ulrich Geiger 

haben deshalb nie bezweifelt, daB dieser Pfennig in 

der Tat aus DieBenhofen stamme4. Die Probe aufs Ex- 

empel lieferte 1970 der Fund von Winterthur/Holder- 

platz, der ein ausgezeichnet erhaltenes Exemplar und 

ein Fragment dieses Pfennigs enthielt5! Die offene 

Frage, ob dieser Pfennig noch der Zeit der Kyburger 

angehbre oder erst unter den Habsburgern, die beim 

Aussterben der Kyburger 1264 DieBenhofen erbten, 

gepragt worden sei, diirfte damit auch zu Gunsten der 

Kyburger entschieden sein.

Aufgrund des stihstischen und epigraphischen Befun- 

des, der Fabrik, des Gewichts und des Vorkommens 

des Pfennigs im Fund von Winterthur/Holderplatz, 

versteckt um 1260/65, mochte ich eine Entstehung um 

1260 als am wahrscheinlichsten annehmen. Auch das 

Miinzbild wurde verschieden gedeutet. Wahrend eini- 

ge - was wegen der Umschrift naheliegend scheint - 

den Kopf als denjenigen des Patrons der Pfarrkirche 

von DieBenhofen, des hl. Dionysius, ansprachen, ha

ben andere darin einen Grafen von Kyburg erblicken 

wollen6. Ich mochte letzterer Auffassung beipflichten, 

weil der hl. Dionysius doch als Bischof mit Mitra oder 

zumindest als tonsurierter Geisthcher hatte dargestellt 

werden miissen. Der Mann ist aber ganz eindeutig mit 

einem Stirnreif oder Schapel und gewelltem Haar, also 

als Weltlicher gestaltet, sodaB er nicht St. Dionysius 

verkbrpern kann. DaB Schrift und Bild bei dieser In

terpretation nicht iibereinstimmen, bedeutet keinen 

Hinderungsgrund. Die Schrift weist eben auf die 

Miinzstatte, der Kopf auf den weltlichen Miinzherren 

hin. Vielleicht sollte gerade im Gegensatz zur benach- 

barten, bedeutenden Munzstatte Konstanz mit ihren 

vielen Bischofsdarstellungen ein deutlich sich unter- 

scheidendes Miinzbild auf dem DieBenhofener Pfen

nig erscheinen. Ein weiterer Grund spricht fiir unsere 

Deutung: Der friiheste Pfennig, der in Burgdorf vom 

Haus Neu-Kyburg herausgebracht wurde, schlieBt 

sich auffallend an das DieBenhofener Vorbild an 

(Abb. 2).

So diirfte der Pfennig mit der Dionysius-Inschrift in 

den letzten Jahren des Hauses Kyburg entstanden 

sein, vor dem Ubergang DieBenhofens an die Habs

burger. Die Emission muB man in Anbetracht der gro-
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1. Pfennig, DieBenhofen, um 1260, aus dem Fund von Winterthur/ 

Holderplatz (1970), Gew. 0,435 g (Schweiz. Landesmuseum)

2. Pfennig (Haller), Burgdorf, um 1330/5, Gew. 0,19 g (Schweiz. Lan

desmuseum)

3. Pfennig (Haller), Burgdorf, um 1360, Gew. 0,25 g (Schweiz. Landes

museum)

4. Pfennig (Haller), Burgdorf, um 1360, Gew. 0,30 g (Schweiz. Landes

museum)

5. Pfennig (Haller), Wangen a.d.Aare, um 1385, Gew. 0,19 g (Berni- 

sches Historisches Museum)

6. Pfennig (Haller), Ravensburg, nach 1420, Gew. 0,30 g, aus dem 

Fund von Osterflngen (Schweiz. Landesmuseum).

Photos Schweizerisches Landesmuseum in Zurich.

Alle Stiicke sind in doppelter GrbBe wiedergegeben.

Ben Seltenheit der Exemplare, die offenbar aus einem 

einzigen Stempel geschlagen wurden, als sehr beschei- 

den annehmen.7 Die Burger von DieBenhofen ihrer- 

seits diirften mit dieser kyburgischen Pragung keine 

guten Erfahrungen gemacht haben, sodaB sie beim 

Ubergang ihres Stadtchens an die Habsburger oder et- 

was spater den Miinzschlag ablbsten - wie andernorts 

etwa die Biirgerschaften den Miinzherren durch ein- 

malige oder wiederkehrende Zahlungen davon abhiel- 

ten, jahrlich seine Miinze zu erneuem, was ftir die Be- 

nutzer der Miinzen immer mit Verlusten verbunden 

war8. Der Eintrag im Habsburger Urbar findet darin 

seine Erklarung. Von einer eigenen burgerlichen 

Miinzpragung in DieBenhofen kann keine Rede sein9. 

Das Vorkommen der Bezeichnung «monetarius», 

«Miinzer» ist kein Beweis, da ein solcher auch andern

orts tatig gewesen sein konnte, z. B. in Konstanz oder 

Schaffhausen, wenn es sich nicht iiberhaupt nur um 

die zum Familiennamen gewordene Berufsbezeich- 

nung handelt. Die Pragetatigkeit des Hauses Kyburg 

war somit auBerst kurz und iiberaus bescheiden, da sie 

in der friiheren Phase gegen die Zahringer und in ihrer 

Spatzeit gegen die schon verfestigten Miinzkreise von 

Konstanz, Zurich, Schaffhausen, St. Gallen, Basel und 

Bern nicht mehr aufzukommen vermochte.

Hingegen hat das Haus Neu-Kyburg wahrend einigen 

Jahrzehnten Miinzen in nicht unerheblichem Umfang 

pragen lassen. Sein Hauptstutzpunkt war Burg und 

Stadt Burgdorf. Dort sind auch fast alle seiner Gepra- 

ge entstanden10.

Allerdings ergab sich nach der Begriindung des neu- 

kyburgischen Hauses durch die Ehe der Kyburgerin 

Anna mit Eberhard von Habsburg-Laufenburg 1273 

eine langere Zasur, da erst Ludwig der Bayer 1328 

einen Enkel dieses Paares, Eberhard IL, in aller Form 

mit dem Miinzrecht fur seine Grafschaft belehnte. 

Vermutlich wurde dieses Recht, welches das Ansehen 

zwar mehren sollte, bald genutzt, jedoch auf keiner so- 

liden Grundlage, vielleicht auch mit dem Vorbedacht, 

Bern und Solothurn dadurch Verlegenheiten zu schaf- 

fen. Denn schon 1335 hat Zurich die neuen Burgdor- 

fer Miinzen - iibrigens zusammen mit Berner und So- 

lothurner Pfennigen - fur sein Gebiet verboten. Bern 

und Solothurn wurden durch die minderwertigen 

Burgdorfer Pfennige in hbherem MaB geschadigt.

Diese Burgdorfer Geprage kniipfen nun mit ihrem 

Miinzbild, dem weltlichen Miinzherm von vorn, an 

den Pfennig von DieBenhofen an (Abb. 2). Zugleich 

ergab sich damit die Moglichkeit, sie den Solothurner 

Pfennigen mit dem Kopf des hl. Ursus von vorn anzu- 

gleichen, was eine den Kyburgern erwiinschte Mog- 

lichkeit der Verwechslung mit solothurnischen Miin

zen mit sich brachte. Zwar stand nun deutlich im 

Rund: bvrdorf. Aber bei Analphabeten spielte diese 

Umschrift eine kleinere Rolle als das Bild des von 

vorn gesehenen Kopfs. Die Klagen der benachbarten 

Miinzstatten fiihrten dazu, daB Kaiser Karl IV. 1353 

verfiigte, die Kyburger diirften nur noch Miinzen mit 

Wissen und Willen der Solothurner pragen. Dies be- 

deutete natiirlich eine einschneidende Einschrankung 

des Miinzrechtes, und Eberhard II. wandte sich des- 

halb seinerseits an den Kaiser, der ihm und seinen Er- 

ben 1356 in Metz eine neue Miinzrechtsverleihung 

ausstellen lieB. Allerdings konnte nur sein Sohn und
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Nachfolger Hartmann III. diese neue kaiserliche Gna- 

denerweisung nutzen, da Eberhard II. schon im Friih- 

jahr 1357 starb. Graf Hartmann hat nun wieder einen 

Munzmeister angestellt, der von 1357 bis 1363 ur- 

kundlich bezeugt ist. Das Munzbild der Burgdorfer 

Pfennige wurde demonstrativ geandert und zeigte 

nunmehr den Grafenkopf, von einem Hut mit Krem- 

pe bedeckt, nach Enks gewandt, zwischen den Buch- 

staben B-V (Abb. 3, 4), was allerdings auch wiederum 

Anklange an Basler Miinzbilder mit sich brachte.

Nach Feingehaltsuntersuchungen enthielten diese 

Burgdorfer Pfennige der zweiten Generation rund 700 

bis 750 Tausendstel Feinsilber11. Sie entsprachen da- 

mit nicht den zeitgenbssischen Forderungen nach 

etwa 800 Tausendsteln, waren aber auch nicht ganz 

besonders schlecht. Graf Hartmann III. wurde immer- 

hin zum groBen Mtinzbund von 1377 zugelassen12. Er 

wurde der Gruppe von Bern, Solothurn, Neuenburg, 

Zurich und Schaffhausen zugeteilt, welche den gering- 

sten Qualitatsanforderungen zu genugen hatten. Da 

Hartmann III. kurz hernach aber starb, scheint in 

Burgdorf keine entsprechende Auspragung erfolgt zu 

sein, auch nicht unter seinem Nachfolger Rudolf IL, 

der bald in heftige Konflikte mit Solothurn und Bern 

verwickelt war. Ja, Burgdorf muBte 1384, nach dem 

Tode Hartmanns, an Bern abgetreten werden, das na- 

turlich keine Interessen hatte, dort miinzen zu lassen. 

Der Nachfolger Rudolfs II. (f 1384), sein Onkel 

Berchtold I., ubernahm eine recht reduzierte Herr- 

schaft und machte Wangen an der Aare zum Zentrum 

des ihm noch Verbliebenen. Hier lieB er, sicher aus 

Prestigegrtinden, kaum mehr als KampfmaBnahme 

gegen Bern und Solothurn, wiederum einen Pfennig 

pragen mit einem sich an die letzten Burgdorfer Ge- 

prage anlehnenden Munzbild, dem Grafenkopf mit 

Hut in einem Wulstkreis, nun aber mit den Buchsta- 

ben W-A statt B-V13, (Abb. 5). Als Bern und Solo

thurn ihn auch daran hindern wollten, bestatigte ein 

Schiedsgericht, das aus Boten von Zurich, Luzern, 

Uri, Schwyz und Nidwalden gebildet war, daft der 

Kyburger Anspruch auf das Miinzrecht habe. Wenn 

seine Miinzen allerdings schlecht waren, diirfe Bern 

sie fur sein Gebiet verbieten. Noch 1387 beteiligte sich 

Berchtold I. ein letztes Mai an einem groBen, in Basel 

abgeschlossenen Mtinzbund14, verkaufte aber kurz 

darauf, auf verlorenem Posten stehend, Rechte und 

Einkiinfte von Wangen, darunter auch das Miinz- 

recht, an Herzog Albrecht III. von Osterreich. Damit 

nahm die nicht sehr ruhmreiche Tatigkeit des Hauses 

Neu-Kyburg auf dem Miinzgebiet ihr Ende.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daB das 

Haus Kyburg zu spat kam, um unter den Dynasten 

auch auf dem Miinzgebiet eine bedeutende Rolle zu 

spielen. Die Miinzkreise der geistlichen und weltli- 

chen GroBen und der Stadte hatten sich schon zu 

stark verfestigt. Zudem verfiigten die Kyburger uber 

keine eigenen Silbervorkommen, die eventuell den 

Nachteil des spaten Aufstieges hatten aufwiegen kbn- 

nen. So erging es ihnen wie so manchen Dynasten: 

Die Ausiibung des Miinzrechtes brachte nicht nur kei- 

nen Gewinn, sondern trug bei zum raschen materiel- 

len Niedergang des Hauses.

Um einen alten Irrtum zu beseitigen, sei hier noch 

festgehalten, daB der Pfennig mit Torturm (Abb. 6.), 

der in ostschweizerischen Funden offers vorkommt, 

nichts mit Wangen an der Aare und den Kyburgern zu 

tun hat15. Das Tor und die begleitenden Tiirmchen 

kbnnten zwar bei einigen wenigen Varianten als W in- 

terpretiert werden; dies ist aber zufallig und wider- 

sprache auch spatmittelalterlichem Formgefiihl. Diese 

Torturm-Pfennige sind nach iibereinstimmender An- 

sicht aller Kenner Ravensburger Geprage des begin- 

nenden 15. Jahrhunderts16.

1 Fiir die Erfassung miinz- und geldgeschichtlicher Ablaufe ist im- 

mer noch Arnold Luschin von Ebengreuth, Allgemeine Munzkunde 

und Geldgeschichte des Mittelalters und der neueren Zeit, Hand- 

buch der Mittelalterlichen und Neueren Geschichte, hg. von G. von 

Below u. F.Meinecke, 2. A., Munchen 1926, der beste Helfer. Fur 

die Schweiz sind die Werke von Heinrich Meyer, Die Brakteaten 

der Schweiz, und Die Denare und Brakteaten der Schweiz, MAGZ 

III, 1845 und XII, 1858 auch heute noch unentbehrlich. Fiir tatkraf- 

tige Hilfe bei der Beschaffung des Bildmaterials bin ich Herrn Kon- 

servator Dr. Hans-Ulrich Geiger, Schweiz. Landesmuseum, Zurich, 

und Herrn Konservator Dr. BalAzs Kapossy, Bernisches Histori- 

sches Museum, zu aufrichtigem Dank verpflichtet.

2 Das habsburgische Urbar, hg. v. Rudolf Maag, Paul Schweizer, 

Walter Glattli, 3 Bde., QSG 14,15, Basel 1894-1904. «Da was ein 

muntze, die hant die burger gegen der herschaft von alter abkouffet 

um 5 lb. phennig, die si jerlich gebent fur die miintze... (S. 341).

3Hch.Meyer, a.a.O. (1845), S.74f„ Tf.3, 192, (1858), S.81f. DaB 

die Stadt DieBenhofen das Miinzrecht besessen habe, ist dutch den 

«Loskauf» vom Pragen durchaus nicht gewahrleistet. Eine stadti- 

sche Pragung erfolgte nie und hatte einer zusatzlichen kbniglichen 

Bewilligung bedurft.

4 R. von Hofken, Zur Bracteatenkunde Siiddeutschlands, XI, Nach- 

trage zu Meyers Schriften iiber die Bracteaten der Schweiz, Archiv 

fiir Bracteatenkunde, III. Bd., Wien 1894/7, S. 101. - Julius Cahn, 

Miinz- und Geldgeschichte von Konstanz und des Bodenseegebie- 

tes im Mittelalter, Heidelberg 1911, S. 160f., Tf.VIII, 167. - Leode- 

gar Coraggioni, Mtinzgeschichte der Schweiz, Genf 1896, S. 120, Tf. 

XXXIX, 24. - Rudolf Wegeli, Art. «DieBenhofen» im HBLS, Bd. II, 

S.718. - Gustav Braun von Stumm, Uber das altere Zofinger Miinz- 

wesen, Schweiz. Numismat. Rundschau XXXIV, S.29f. (mit richti

ger Datierung). - Friedrich Wielandt, Der Breisgauer Pfennig, Nu

mismat. Studien 2, Hamburg 1951, S.70f., Tf. Ill, 72. — Hans-Ulrich 

Geiger in seinem Bericht iiber den Fund von Winterthur, siehe 

Anm.5.

5 Hans-Ulrich Geiger u. Rudolf Schnyder, Der Miinzfund von Win- 

terthur-Holderplatz, Schweiz. Numismat. Rundschau LIII, 1974, 

S. 88-118, insbesondere S.93,109 u. Abb. 17.

6 Hch. Meyer: Kopf des Heiligen. - R. v. Hofken: Haupt des Heili- 

gen. - Julius Cahn: «Ob das Brustbild den hl. Dionysius oder einen 

Grafen (v. Habsburg?) darstellt, wie Herr Dr. Buchenau annimmt, 

mbchte ich nicht entscheiden». - F. Wielandt: Kopf des Hl. Diony

sius. - H.-U. Geiger: Biiste des hl. Dionys.

7 Es diirften kaum mehr als 10 Exemplare in den verschiedenen of- 

fentlichen und privaten Sammlungen vorhanden sein. Ausgestellt
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an der Ausstellung «Zeit der Staufer» in Stuttgart 1977 war das Ex

emplar des Wiirttemberg. Landesmuseums. Kat. S. 175, 203.5: 

«Mitte 13.Jh.», Abb. 121,47.

8 A. Luschin von Ebengreuth, a. a. O., S. 269-272.

9 Wenn eine solche Ausmiinzung Ende des 13. und im 14. Jahrhun- 

dert stattgefunden hatte, mtiBten doch irgendwelche Zeugen in 

Form von Pfennigen vorhanden sein. G. Braun von Sturnm (a.a.O., 

S.29, Anm.7) erwog, sogenannte Lbwenpfennige, die sonst nach 

Laufenburg gelegt werden, in DieBenhofen anzusiedeln; seine Ar- 

gumente haben einiges fur sich, geniigen aber kaum fiir eine ein- 

wandfreie Zuschreibung.

10 Fritz Blatter, Die kiburgischen Mtinzen von Burgdorf und Wan

gen, Schweiz. Numismat. Rundschau XXIV, 1925. Auf diese ausge- 

zeichnete Arbeit stiitze ich mich fur die Schilderung der Mtinzen der 

Neu-Kyburger weitgehend.

11 F.Blatter, a.a.O., S. 153f. Diese Untersuchungen wurden von 

F. Blatter unter persbnlichen Opfem in Auftrag gegeben und vom 

Eidg. Amt fiir Gold- und Silberwaren durchgefiihrt.

12 Quellen zur Zurcher Wirtschaftsgeschichte, bearb. v. Werner 

Schnyder, Bd.I, Zurich 1937, S. 164f., Nr.318. Abdruck einer zeit- 

genbssischen Abschrift des Vertrages.

13 Diese Miinze ist in einem einzigen Exemplar erhalten, das aus 

dem Miinzfund der St. Mathiaskirche in Trier 1899 stammt, von 

F. Blatter 1922 erworben wurde und mit seiner Sammlung in das 

Miinzkabinett des Bemischen Historischen Museums gelangte.

14 Abgedruckt im Basler Urkundenbuch, Bd. V, hg. von R. Wacker- 

nagel, S.99, Nr. 94.

15 Schon Hch.Meyer, a.a.O., 1845, S.21, war recht skeptisch, lieB 

sich aber durch eine altere Zuschreibung des 18. Jahrhunderts ver- 

ftihren, den Pfennig, allerdings mit Vorbehalt, unter Burgdorf auf- 

zufiihren und unter Nr. 42 abzubilden. 1858, S.68, distanzierte er 

sich von seiner friiheren Absicht und nahm Rothenburg o.d.T. oder 

Ravensburg als Heimat dieser Pfennige an.

16 Heute wird allgemein angenommen, die Turmpfennige seien Ra- 

vensburger Geprage der l.Halfte des 15. Jahrhunderts.
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