
[ ABYS alt. ABYSS. (1921). Including RAGET ABYS (b. Mar. 16, 1790, d. Sep. 16, 1866) biography, A to Basel, 
Administration des H.B.L.S. Neuenburg, Historical-Biographical Lexicon of Switzerland, ed. Prof. Dr. HEINRICH 
TÜRLER et al, PDF p. 101. General History Research Society of Switzerland. Source: https://biblio.unibe.ch/digibern/
hist_bibliog_lexikon_schweiz/A_Advokat_001_135.pdf Reproduced for eduational purposes only. Fair Use relied upon. ]

https://biblio.unibe.ch/digibern/hist_bibliog_lexikon_schweiz/A_Advokat_001_135.pdf


HISTORISCH-BIOGRAPHISCHES LEXIKON

DER SCHWEIZ



B U C H D R U C K E R E I  A T T I N G E R ,  N E U E N B U R G



HISTORISCH-BIOGRAPHISCHES

LEXIKON DER SCHWEIZ
HERAUSGEGEBEN MIT DER EM PFEHLUNG DER

ALLGEMEINEN GESCHICHTFORSCHENDEN GESELLSCHAFT  

DER SCHWEIZ
UNTER DER LEITUNG VON

P r o f .  D r .  HEINRICH TÜRLER D r .  MARCEL GODET VICTOR ATTINGER
DIREKTOR DES BUNDESARCHIVS DIREKTOR DER SC H W EIZ. LANDESBIBLIOTHEK VERLEGER

IN VERBINDUNG MIT ZAHLREICHEN MITARBEITERN AUS ALLEN KANTONEN
MIT VIELEN

K A R T E N ,'B IL D N ISS E N  UND W IEDERG ABEN ALTER DOKUMENTE
IN  U N D  A U S S E R  D EM  T E X T

E R S T E R  RAND

A - B A S E L

N E U E N B U R G

ADMINISTRATION DES HISTORISCH-BIOGRAPHISCHEN LEXIKONS DER SCHWEIZ
Place Piaget, 7

Ì 9 2 1



LI S TE D E R M I T A R B E I T E R  AM E R S T E N  RAND
(D ie in  K la m m ern  [] s te h e n d e n  I n it ia le n  b e z e ic h n e n  d ie  v o n  u n se r n  M ita r b e ite r n  a n g e n o m m e n e n  A b k ü r z u n g e n .)

ZÜRICH : Prof. Dr F ried rich  H eg i, R ü sch lik o n . [F . II.]—Dr. p h il. E d
w in  H a u s e r , A dju n k t des S ta a tsa rch iv a rs , Zürich. [E. IIsr.] — Dr. phil. 
F e lix  B e r c h t o l d , Zürich. [F. B .] — Dr. p h il. Carl B r u n , Z ürich. [C. B.] — 
A. C o r r o d i - S u l z e r , Z ürich. — P farrer O skar F a r n e r , S tam m heim . — 
Prof. Dr. M ax F e h r , W in terth u r. — D ietbelm  F r e t z , Z ollik on . [D. F.]
— Joh an n es F r i c k , H errlib erg . [J. F .]  — Dr. p hil. h . c . K aspar H a u s e r  
*}-, W in terth u r. [K. H.] —  A rch ivar E u g en  H e r m a n n , Zürich. [E. H .] — 
Dr. p h il. R ob ert H o p p e l e r , Z ürich. [R . H .] — M u sik d irek tor E rn st I s l e r , 
Zürich. [E. I.] — Dr. p h il. A nton L a r g i a d è r , Z ü rich . [A. L .] — Dr. rer. 
cam . H an s M ö t t e l i , Z ü rich . [II. M.] — A rnold  M ü l l e r , Z ü rich . [A . M.]
— Dr. p h il. A lfred  S c h æ r , P riva td ozen t, Zürich. [A . Sch .] — Dr. phil. 
E m il S t ä u b e r , Z ürich . [E . S t.]  — S ek un d arleh rer G ustav S t r i c k l e r , 
G rün in gen . — Prof. Dr. E rn st W ä l d e r , Zürich. [E. W .] — Dr. m ed. G. A. 
W e h r l i , P riva td ozen t, Zürich. [G. W .] — Pfarrer W illy  L . W u h r m a n n , 
Arbon. [W . L . W .] — Prof. Dr. A lfred Z i e g l e r , W in terth u r.

B E R N  : D r. R ud. W e g e l i , D ir. d. H ist. M u s., Bern. [R . W .] — Dr. 
G. A e b e r s o l d , Bern. — P rof. D r. Ed. B æ h l e r , P farrer, G am pelen. 
[E. B.] — Lehrer A . B æ r t s c h i , B u rgd orf. — Dr. H ans B l œ s c h , B ern. 
[H . B.] — Dr. H . D ü b i , P räsid en t d es H istor. V ere in s, B ern. [H. D .] — 
S em in arleh rer Dr. A d. F l u r i ,  Bern. [A . F . ]  — A lt R ek tor  J K e l l e r - R i s , 
B ern  [K .-R .] — Lehrer R . M a r t i - W e h r e n , B ern. [R. M .-W .]— A rchivar  
Em . M e y e r , B ern. [E . M.] — B ib lio thekar Dr. W illi. Jo s. M e y e r , Bern. 
[W . J . M.] — L ehrer J. M o r g e n t h a l e r , Bern. [H. M . ] -----{- S tad tb ib lio 
th ek ar R ud. O c h s e n b e i n , B u rgd orf. [R . O.] — E . S c h n e e b e r g e r , B ern.
— P r iva td ozen t Dr. O. T s c h u m i , B ern. [0 . T.]

BE R N ER  JU R A : Prof. Gust. A m w e g , S ek retär  der S oc. ju 
ra ssien n e  d ’E m u lation , P run tru t. [G. A . ] — Prof. Dr. P . Otto B e s s i r e , 
P run tru t. — W . B o u r q u i n , B iel. [W . B.] — E . K r i e g ,  Pfarrer, G randval. 
[E . K .] — P rof. Dr. R . Z e l l e r ,  Bern.

LUZERN : S taa tsarch ivar P . X . W E B E R , Luzern. [P. X . W . ]  — M a
jor G. v. V i v i s , Luzern, [v . V .] — Prof. Dr. S eb . G r ü t e r . — A lt B iblio
thekar D r. Franz H e i n e m a n n , L u zern . — B ibliothekar Dr. P au l H i l b e r , 
L uzern. — Dr. Joh. M ü l l e r , L uzern. — L egation sra t Dr. H ans S e g e s s e r - 
v o n  B r u n e g g , B ern. —  Jos. T r o x l e r , R ek tor, M ünster.

URI : S taa tsarch ivar Dr. Ed. "W y m a n n , A ltdorf. [E. W .] — A lt Land
am m ann J o se f  F u r r e r , S ile n e n . — Spita lp farrer J o sef M ü l l e r , A ltdorf. 
[J. M ., A .]

SC H W Y Z : P . R ud. H e n g g e l e r , A rch ivar, E in sied e ln . [R-r.] — S tifts 
archivar P . Dr. Odilo R i n g h o l z , E in sied e ln . —  K an zleid irek tor M .  
S t y g e r , S ch w yz . — A lt K an zleid irek tor K ä lin , Schw yz. 

U N T E R W A L D E N  : S taa tsarch ivar Dr. R oh. D ü r r e r , S tan s. [R. D .]
— A lt B ezirksam m ann A l. T r u t t m a n n , Sarn en . [Al. T .] — T h .  W iRz- 
M i n g , Sarnen.

G LA R U S : R ek tor Dr. Ad. N a b h o l z , G larus. [Nz.]
ZUG : A lt Landam m ann A. W e b e r , Z ug. [ A .  W .] — B ib lio thekar Dr. 

W ilh . Jos. M e y e r , Bern [W . J. M .]
F R E IB U R G  : Abbé Franç. D u c r e s t , Dir. der K antons- u. U n iv ers i

tä tsb ib lio th ek , F reib u rg . [F. D .] — Dr. P aul A e b i s c h e r , F reib u rg . [P . A.]
— d "AMMAN, F reib u rg . — Prof. Dr A lb. B ü c h i , F reib u rg . [A. B.] — 
P rof. Dr. G. C a s t e l l a , F reib u rg . [G. Ca.] — A rchivar G. C o r p a t a u x  
F reib u rg . [G. Gx.] — B ib liothekar F . T h. D u b o i s , L au san n e, R ed. des 
A H S. — Prof. Dr. Carl M ü l l e r , N eu en b u rg . [G. M .] — S taatsarch ivar  
T obie de R æ m y, F re ib u rg . — F rl. J . N i q u i l l e , F reib u rg. —  Dr. S c h o r -  
d e r e t , F reib u rg . [A u g . S ch .] — H u b ert de V e v e y , F reib u rg . [H. V .] — 
P ierre  de Z u r i c h , Freiburg.

SOLOTHURN : Dr. J . K æ l i n , S taa tsarch ivar, Soloth u rn . [J. K.] —  
A lt Prof. Ferd. von A r x , S olothurn  — Dr. M ax von  A r x , O lten. — 
P rof. W . von  A r x , Soloth u rn . — Prof. Dr. H erm ann B ü c h i , Solothurn . 
[H. B.] — Stadtam m ann Dr. H. D i e t s c h i , O lten. — Dr. H ed w ig  D œ r f l i - 
g e r , S ch ottlan d . —  L ehrer F. E g g e n s c h w i l e r , Z uchw il. [F. E .] — A. 
F u r r e r , S olothurn. — S ta a tssch re ib er  Dr. A. L e c h n e r , Solothurn. — P far
rer J. M œ s c i i , Oberdorf. —  Pfarrer E. N i g g l i , G renchen. [E. N .] —  P rof. 
Dr. E. T a t a r i n o f f , Soloth u rn . [E. T.] — M ajor G. v o n  V i v i s , L uzern, 
[v . V .] — G. W y s s , S oloth u rn .

B A SE L ST A D T  und B A SE L L A N D : Dr. Carl R o t h , B ib liothekar  
an der O effentl. B ib lio thek , Basel. [C. R .] — Prof. Dr. Fried rich  M a n 
g o l d , B asel. — P farrer D. Karl G a u s s , L iesta l. — Dr. A ug. B u r c k h a r d t , 
B asel. [A. B.] — Prof. Dr. G u stav  B i n z , V izedir. der L an d esb ibliothek , 
B ern. — O berrichter Dr. E r n y , L iesta l — Dr. L u d w ig  F r e i v o g e l , B asel.
— D r. T ra u g o tt G e e r i n g , B asel. — Dr. A nton H æ f l i g e r , B asel. [J. A. H.]
— L an d w irtsch aftsleh rer  H o f e r , L iesta l. — S taatsarch ivar Dr. A ug . 
H u b e r , B asel. — Pfarrer L . E . I s e l i n , R ieh en . — Dr. E rn st J e n n y . B asel.
— Pfarrer A. K ü r y , B asel. — Dr. E m il M a j o r , B asel. — Dr. W ilhe lm  
MERI AN, R edaktor, B asel. [M .] — Dr. A. N o r d m a n n , B asel. — Dr. E. 
R e f a r d t , B asel. — Dr. H ans Franz S a r a s i n , B asel. — L ic . th eol. ErnstSTÆ- 
H E L iN , Pfarrer in  T alheim  (A argau). — M issionar P . S t e i n e r , B asel. — 
P rof. Dr. E. A . S t ü c k e l b e r g , B a s e l.— Prof. Dr. R u d o lf T h o m m e n , B asel.
— Dr. Jacob W a ck ern a g e l, B asel. — Prof. Dr. M artin W ack ern age l, 
M ü n ster i. W . — Dr. Karl W e b e r , R ed aktor, B asel.

SC H A FFH A U SE N  : S taptsarchivar Dr. H. W e r n e r , Schaffhausen. 
[H . W .] — A lt S ta d tg en ea lo g  J. H. B æ s c h l i n ,  Sch affhau sen . [J. H. B.]
— R ea lleh rer  H. W a n n e r - K e l l e r , S chaffhausen . — H. W ü s c h e r - B e c c h i , 
S chaffhausen. [W ü .-B e.] — Dr. F r itz  R i p p m a n n ,  S tadtarch ivar, S tein  am 
R h ein .

A P P E N Z E L L  : K antonsb ibliothekar Dr. A . M a r t i , T rogen . [A .  M .]
—  Dr. R osa  S c h u d e l - B e n z , Zürich.

ST. G A LL EN  : Prof. Dr. PI. B ü t l e r , St. G allen . [B l.] — A. B æ r l o - 
c h e r . — -}- Dr. ju r . L. C a v e l t i ,  G o ssa ti.— S tiftsarch ivar J. J . M ü l l e r , 
S t. G allen . , [J. M.]

G R A U B Ü N D E N : Prof. Dr. L orenz Joos, Chur. [L. J .]  — D irektor  
Dr. G. C a m e n i s c h , F etan . — P. Dr. N . C u r t i , D isen tis , [N . C.] — R ek tor  
Dr. C. J e c k l i n , Chur. — A rchivar Dr. F. J k c k l i n ,  Chur. — A nton  M o o s e r , 
M aienfeld . — B ib liothekar Dr. F . P i e t h , phur. [F . P .] — Dr. R obert von  
P l a n t a , F ü rsten au . [R. v . P .] — Prof. B P u o r g e r , Chur. [B. P .] — P. N.

v. S a l i s - S o g l i o . — Pfarrer T . S e m a d e n i , C elerina. — Dom herr J. J. Sì- 
MONET, Chur. [J. S .] — Dekan J. R . T r u o g , Jenaz.

A A R G A U  : A ltstad tb ib lio th ek ar Fritz W e r n l i , L au fen bu rg . [F. W .]
— E. F r ö l i c h , P farrer, B ru g g  [E. E . F.] — G. Th. G r æ n i c i i e r , A rchi
tek t, Z ofingen . [Th Gr.] — Dr. A. H e l b l i n g , A arau. — K aplan K u n z , 
M ellin gen . — Dr. 0 .  M i t t l e r , G ränichen . [O . M .]  — Dr. R o s e n b e r g e r , 
T u rg i. — G. W i e d e r k e h r , W oh len . [G. W .] — Dr. 0 .  Z ü r c h e r , B aden. 
[O .Z .]

T H U R G A U  : K antonsarchivar F . S c h a l t e g g e r , F rau en fe ld . [S ch .] — 
Prof. Dr. Th. G r e y e r z , F rau en fe ld . [Gr.-z.]

T E SSIN  : Prof. Dr. C elestino  T r e z z i n i , L u gan o . [C. T.]
W A A D T  : S taa tsarch ivar ad in t. M axim e R e y m o n d , L au san n e. [M. R .]

— M ajor Fr. A m i g u e t , M erges. — R edaktor Arnold B o n a r d , L au san n e.
— W . H. B o u r g e o i s , S ch lo ss  Giez. — V er leg er  G. A. B r i d e l , L ausanne. 
[G. A. B.] — P rof. A. B u r m e i s t e r , P ayern e. — E. G o r n a z , L au san n e. — 
Prof. Gh. G i l l i a r d . — Marc H e n r i o u d , B ern. — Prof. A ndré K o h l e r , 
L au san n e. — Prof, M e y l a n - F a u r e , L au san n e. — E u g . M o t t a z , D irektor  
der DHV, L au san n e. — Prof. th eo l. H. V u i l l e u m i e r , L au san n e.

"WALLIS : S taatsarch ivar Dr. Leo M e y e r , S itten . [L. Mr.] — Dom 
herr D ion ys IMESCH, S itten . [D. I.] — P farrer E . T a m i n i , Bex [Ta.] 

N E U E N B U R G : A rchivar L. M o n t a n d o n , N eu en b u rg , [L. M.] — Prof. 
L. A u b e r t , N eu en b u rg . [L. A.] — Prof. Dr. P h il. G o d e t , N eu en b u rg .
— P rof. E m m anuel J u n o d , N eu en bu rg  [E. J.] — A lb ert M i c h a u d , K on 
servator des M ün zk abin etts, La C haux de F onds. [Alb. M.] — S ta a ts 
arch ivar Prof. Dr. A. P i a g e t , N eu en b u rg . [A. P .] — A lt Ständerat Arnold  
R o b e r t , La C haux de Fonds. [A . R .] — A rch ivar L ouis T h é v e n a z , N eu en 
b urg. [L. T.]

GENF : U nterarch ivar G. R o c h . [C. R .] — Fernand A u b e r t , Sous-con- 
serva teu r des M s an der B ib lio thèqu e publique. [F . A .] — H enry d’AuRioL. 
[H d’A.] — Dr. cec. pubi. Antony B a b e l . — Ed m . B a r d e . — Fréd. B a r b e y , 
Schw eiz. G esandter in B rü sse l. [F .B .]  — Dr. phil. V ictor  v a n  B e r c i i e m . — 
Dr. Alph. B e r n o u d . — R ud. B i e l e r . — L ouis B l o n d e l , D irekt, d es«  V ieu x -  
G enève ». [L. B .] — Prof. Ch. B o r g e a u d . — Dr. M aurice B o u b i e r . — L ic . 
ès le ttre s  F . B o u c h a r d y , C arouge. — L ic . ès  le ttres  Jean B o u v i e r . — 
E. L. B u r n e t  — Dr. ès  le ttr e s  P aul C h a p o n n ï è r e . — Dr. Ed. G h a p u i s a t , 
Direk tord es  J o u rn a l de G enève. [Ed. Ch.] —  A lb er tC h o is y  [A. Ch.] — Prof. 
E u g . C h o i s y . — A ndré Go r b a z , Ju ssy . [A . Gz.] — H en G D e l a r u e , K onser
vator der B ib lio thèqu e p ub liq ue. — Dr. jur. H enri D e o n n a . [H. Da.] — 
Théodore F o e x . [Th. F.] — F rancis F o s s é , P erly . — F réd éric G a r d y , 
D irektor der B ib lio thèqu e pub liq ue. [F. G.] — M. L. de G a l l a t i n . — 
W illiam  G u e x . — P farrer A lexan d re G u i l l o t . — -J- Otto K a r m i n , C hêne. 
[0 . K.] — U ly sse  K u n z - A u b e r t . — L ie . ès le ttre s  D av. L a s e r r e , Lau
sann e [D. L.] — Dr. jur. Jaq ues L e  F o r t . [J. L.] — Dr. H ector M a i l - 
LART. — S taatsarch ivar Dr. P au l E . M a r t i n . [P . E .M .] — A. M u s s a r d , 
V erso ix . — Henri N æ f . — F r a u H . N æ f - R e v il l i o d  [H é l .R .] — Dr. C ons
tan t P i c o t . [C. P .] — Dr. F réd . R i l l i e t , B ellev u e . — Prof. E u g . R i t t e r  
[E. R .] — A lbert R o u s s y . — F ri. E m ilie  T r e m b l e y . [E. Tr.]

A l l g e m e i n e  M i t a r b e i t e r .

Prof. Dr. Ed. B æ h l e r , Pfarrer, G am pelen. [E. B.] — Oberst Dr. F .  
B e c k e r , Zürich. — Dr. Gh. B e n z i g e r . Bern. — Dr. B i n d s c h æ d l e r , 
Zürich. — Dr. H ans B l œ s c h , B ern. [H. B.] — S tadtb ib lioth ek ar H einrich  
B r u n n e r ,  W in terthu r. [H. Br.] —  Prof. Dr. A lb. B ü c h i . F reib u rg . [A. B.] 
— Prof. W illiam  Ga r t , L au san n e. — -j- Dr. L. C a v e l t i , G ossau. — L. G o u r - 
t h i o n , G enf. [L. C.] — Abbé A. D a u c o u r t , Archivar, D elsb erg  [A . D .] — 
Dr. H. D ü b i , B ern .[H .D .] — S taatsarch ivar Dr. R o b .D ü r r e r , S ta n s.[R .D .]
— Prof. A. F. C. d ’E t e r n o d , G enf. — R .W . d ’E vE R ST A G , B er n .— {- B u n des
rich ter  G. F a v e y , L au san n e. — P . B . F l e u r y , F reib u rg . [B. F .] — 
L. F o r e s t i e r , Fou rn ex (W aad t). — E . F r a g n i è r e , R edaktor, F reib u rg .

[ — Pfarrer Oskar F r e i , M eilen . — Frau Dr. phil. F rieda G a l l a t i , G larus.
I  — Dr. M arcel G o d e t ,  Dir. der S ch w eiz. L an d esb ib lio th ek , B ern. [M. G.]
: — -p JeanGRELLET, N eu en b u rg . [J. Gt ] — Prof. Dr. Otto v o n  G r e y e r z , 

B ern. [O. v . G.] — Dr. Otto G r ö g e r , K ü sn ach t (Zürich). — Em il H a h n , 
K onservator am S ch w eiz. L andesm useum , Z ürich. [E. H.] — Dr. phil. 
M ax H a r t m a n n ,  Z ü rich . — Dr. H e r c o d , L au san n e. — -J- Prof. W . H e u b i . 
L au san n e. — Prof. Dr. E. H o f f m a n n -K r a y e r , B asel. [E. II. K.] — Prof. 
Dr. Jean H u r n y , N eu en bu rg . [ J .  H . ] — -f* Dr. phil. Otto K a r m i n . [O. K.]
— Dr. L éon K e r n , B ern. [L. K .]  — Dr. K e r n , Zürich. — Dr. G LADAME, 
G enf. — Dr. K . L a n d o l t , Baden. — C harles L a r d y , ehem . M inister, Ghali 1- 
lon bei B ev a ix . — Prof. Dr. H ans L e h m a n n , D irektor des S ch w eiz. 
L an d esm u seu m s, Z ürich. — Ch. L ü t h i - T s c h a n z , Bern. [L. Tsch:] — 
G ym n asia lleh rer Dr. M a a g , B ie l. — Prof. Dr. F i itz  M a n g o l d , B asel. —  
A rch itek t Cam ille M a r t i n , Genf. [Cam. M.] — Prof. J. J. M o n n i e r , 
Gent. — Prof. Dr. Alb. N æ f , L ausanne. — P róf. Dr. Karl N e f , B asel. - 
-j- Prof. Dr. W ilh . O e c h s l i , Zürich. — W . P i e r r e h u m b e r t , N eu en bu rg .
— S taatsarch ivar Prof. Dr. A. P ia g e t ,  N eu en bu rg . [A. P .] — Prof. Dr. E u g . 
P i t t a r d , Genf. — Burkhard R f.b e r , G enf. — Prof. Dr. R e i c h e s b e r g , 
B ern. — Dr. H. R e n n e f a h r t , B ern. — A lt L ega tion sra t Dr. Ed. R o t t , 
P aris. — Alf. R u f e r , M ün ch en bu ch see. [A. R .] — Prof. Dr. L. R . v . S a l i s , 
Bern. — E. T. S a n t s c h i , Schönenw erd. — Prof. Dr. S a u s e r -H a l l , Bern.
— Prof. Dr. G ustav S c h i r m e r , Z ürich. [G. S ch .] — H. S c h n e e b e l i , Zürich.
— Prof. Dr. E . S c h n e i d e r , R iga . [E. S c h -r .]— P r o f Dr. S. S i n g e r . Bern.
— Dr. K. S t u c k i , Bern. [ K .  St.] — Prof. Dr. E .T a t a r i n o f f , Solothurn. 
[E .T .] -  Prof. Dr. H ans T ö n d u r y , Genf. — D r. H. T r i b o l e t , Bern. [H. Tr.]
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VOR W O  R I

Die G eschichtsforschung h a t  sich in der Schweiz wie überall seit einem Jah rh u n d ert ausser
ordentlich  entw ickelt ; sie h a t ihr G ebiet erw eitert und unzählige U ntersuchungen über spezielle 
F ragen  zu Tage gefördert. E ine beinahe unübersehbare Zahl von A rbeiten, von A kten- und U rkunden
sam m lungen, von S tudien und M onographien, sowie zusam m enfassende grössere und kleinere W erke 
sind erschienen, die in Tausenden von B änden und Broschüren und in  noch grösserer Zahl in Zeit
schriften veröffentlicht sind. Es ist dem  H istoriker wie dem Geschichtsfreunde schwer geworden, 
sich in dieser überreichen L ite ra tu r  zurecht zu finden ; noch schwieriger ist es für ihn, alle Veröffent
lichungen zur H and zu haben, die er bei seinen A rbeiten oder beim Lesen nachschlagen sollte. So 
schien der Z eitpunk t gekom men, in  einem m onum entalen  W erke die w esentlichsten und sichersten 
Ergebnisse über die Ereignisse unserer Geschichte, über die V ergangenheit unserer K antone, O rt
schaften, Fam ilien und  E inrich tungen  zu vereinigen. F ür diese schweizerische historische Enzyklopädie 
eignet sich am  besten  die bequem e und p rak tische Form  eines Lexikons, dessen A usführung uns einer 
gem einsam en grossen A nstrengung w ert schien.

Das W erk, dessen ersten B and wir hier darbieten , s te llt grundsätzlich eine U ehersicht der gegen
w ärtigen historischen K enntnisse über unser Land dar und is t deswegen notwendigerweise eine K om 
pilation, die indessen auch viele O riginalartikel über G egenstände b ring t, die bis je tz t vernachlässigt 
oder n u r teilweise behandelt w orden sind. Es soll die Ergebnisse der gelehrten Forschung den w eitesten 
K reisen zugänglich m achen, un te r Verm eidung von Fehlern und  U ngenauigkeiten, die populären 
W erken oft anhaften . Das Lexikon soll vielm ehr, auf solidem w issenschaftlichen Boden fassend, eine 
sichere A uskunftsquelle sein, die n ich t für b ek an n t und sicher ausgibt, was n ich t genau nachgewiesen ist.

Der Stoff, den das W erk um fasst, is t so um fangreich, die Forschungen, auf die es sich gründet, 
sind auf verschiedenen Gebieten so w eit ausgedehnt, dass m an sich notwendigerweise Beschränkungen 
auferlegen muss. Da es kein Spezialw örterbuch der Archäologie, der H eraldik, der N ationalökonom ie, 
der K unstgeschichte oder des R echts ist, darf es sich n icht zu sehr in Einzelheiten einlassen und sich 
darin  verlieren. Das Lexikon kann  und will n ich t den A nspruch erheben, die A rbeiten, aus welchen 
es schöpft, zu ersetzen. Die Masse der Leser, die nur eine kurze Belehrung oder eine Tatsache, ein 
D atum , einen N am en oder ein W appen suchen, werden in der Regel eine befriedigende A ntw ort auf 
ihre F rage finden. F ü r den G elehrten aber, wie für den Laien, der m ehr wissen will, soll es nur 
ein, allerdings wertvolles, O rientierungsm ittel sein. Derjenige näm lich, der zu den grundlegenden 
W erken und  selbst zu den U rkunden  Vordringen will, findet am Schlüsse eines jeden A rtikels die 
bibliographischen Nachweise, die einen w ichtigen Teil unseres P rogram m s ausm achen und die den 
w issenschaftlichen und prak tischen  W ert des W erkes wesentlich erhöhen. Sehr erw ünscht dürfte  auch 
die reichliche Illustrierung sein.

Ein so grosses W erk w ürde die K räfte  und die Lebensdauer eines Einzelnen übersteigen. Es kann  
daher, wenn ein befriedigender Abschluss erreicht w erden soll, nur auf dem Zusam m enwirken Vieler 
beruhen, wobei freilich die N achteile der V erschiedenartigkeit der M itarbeiter und eine gewisse U naus
geglichenheit in der A usdehnung und in der Q ualität der einzelnen A rtikel n icht zu verm eiden sind. 
Diesen N achteilen soll eine gute O rganisation, eine einsichtsvolle V erteilung der A rbeit, die A ufstellung 
allgem einer Regeln und eine sorgfältige P rüfung  der Beiträge entgegenwirken. W ir haben uns an alle 
H istoriker des Landes gew andt und uns bem üht, die A rbeit nach M öglichkeit zu dezentralisieren und 
die R edak tion  eines jeden A rtikels der kom petentesten  Feder zu übertragen. W ährend die Leitung 
sich die V erteilung der A rtikel allgem einer N a tu r Vorbehalten h a t, lässt sie den hiefür geeigneteren 
kan tonalen  O bm ännern die Freiheit, ihre M itarbeiter selbst auszuwählen und un te r sie die Beiträge 
über ih r G ebiet zu verteilen. W enn auch jeder M itarbeiter durch die U nterschrift seines Artikels die 
V eran tw ortlichkeit dafür übernim m t, so trä g t doch auch jeder K an ton  für die V ertre tung  seines 
Gebietes eine m oralische V erantw ortung. Es kom m t jedem  unserer 25 S taaten  zu, sich einen seiner 
Geschichte w ürdigen P la tz  im  Lexikon zu sichern.

Zum Schlüsse können wir n ich t unterlassen, unsere D ankbarkeit allen denjenigen auszudrücken, 
die uns ih r V ertrauen  geschenkt haben, die sich durch unverm eidliche anfängliche Schwierigkeiten 
und T astversuche n ich t abschrecken Hessen und uns ihre Gelehrsam keit, ihre Feder und ihr Interesse 
geduldig zur V erfügung gestellt haben. Die schweizerischen H istoriker haben begriffen, dass einem 
solchen U nternehm en n ich t nu r ein w issenschaftliches, sondern auch ein patrio tisches Interesse 
zukom m t, und dass es nu r durch die Vereinigung aller K räfte  auszuführen ist. In den Zeiten politischer 
und  sozialer Umwälzungen,*in den schwindelerregenden U m w andlungen, in welchen w ir leben, is t es 
m ehr als je von lebenerhaltender N otw endigkeit, die K enntnis der V ergangenheit des Volkes, der 
O rtschaften  und  der Fam ilien zu verbreiten : sie ist der Boden, in dem  die Gegenwart w urzelt und 
aus dein sie noch im m er gesunde und reiche Säfte ziehen kann.

B e r n  u n d  N e u e n b u r g , A ugust 1 9 2 1 .  D IE  LEITU N G .



M I T T E I L U N G  D E S  V E R L E G E R S

Der G edanke, ein Historisches Lexikon der Schweiz herauszugeben, is t im V erlauf der V eröffent
lichung des Geographischen Lexikons der Schweiz ganz von selbst en tstanden , als w ir die grosse Zahl 
von Nachweisen sahen, die für unsere dam aligen Zwecke als ungeeignet zurückgelegt werden m ussten. 
Lange schlum m ernd, h a t sich die Idee nach und nach zu einem greifbaren Gebilde geform t, das dann 
gerade beim  A usbruch des W eltkrieges festen Boden zu fassen im Begriffe stand.

Im  vollen Bewusstsein der uns erw artenden Schwierigkeiten haben wir sodann 1918 das Historisch- 
Biographische Lexikon der Schweiz in Angriff genom men. Die dazu notw endigen V orarbeiten gaben 
uns zw ar die Zuversicht, dass das W erk wohl gelingen m öchte, Hessen aber auch keinen Zweifel darüber 
auf kom m en, wie grosse A nstrengungen zur D urchführung des viel M ut erfordernden Entschlusses 
gem acht w erden m üssten.

Vollkomm en unm öglich w ar es freilich, das dem  W affenstillstand von E nde 1918 auf dem  Fusse 
folgende w irtschaftliche Chaos vorauszusehen. W aren unsere B erechnungen zuerst von den V erhält
nissen vor dem  W eltkriege ausgegangen, so h a tte n  wir sie in  dessen V erlauf der jeweiligen W eltlage 
im m er wieder neu anpassen m üssen. W er aber h ä tte  schon im  Jah re  1918 jene katastropha len  U m 
wälzungen voraussehen können, die uns bereits seit Beginn 1919 zwangen, unsere finanzielle G rundlage 
binnen weniger M onate zweimal völlig neu zu berechnen ?

W enn w ir dennoch ohne U nterb ruch  durchzuhalten  verm ochten, so verdanken  wir das zurr 
grössten Teil der so ausgesprochen zu Tage getre tenen  m oralischen U n terstü tzu n g  seitens unserer am 
stä rk s ten  beteiligten M itarbeiter in allen K an tonen  ohne A usnahm e, von Genf bis Zürich und St. Gallen, 
von Basel bis G raubünden  und Tessin. Diese treue Hilfe w ar so w irksam , dass w ir auch n ich t einen 
A ugenblick daran  dachten , uns der selbst gestellten Aufgabe wieder zu entziehen. Im  Gegenteil gingen 
wir nun  m it voller K ra ft daran , das von allen Seiten so lebhaft begrüsste vaterländische U nternehm en 
den neuen E xistenzm öglichkeiten im m er besser anzupassen.

U nser Dank gebührt den unsern  P lan  von A nfang an  un te rstü tzenden  historischen Gesellschaften 
und Vereinen, den obersten E rziehungsbehörden der K antone, den besonders in teressierten  D eparte- 
m enten  der eidg. V erw altung, den O bm ännern  und  übrigen M itarbeitern  aus allen K antonen. E r  
r ich te t sich aber auch an  die zahlreichen Besteller des W erkes, die voller V ertrauen  gleich von Anfang 
an den ganzen Subskriptionspreis en trich te ten  und uns dam it erm öglichten, den alle P ublikationen 
dieser Zeit lähm enden w irtschaftlichen U m w älzungen die Stirne zu bieten.

Besonders hervorheben wollen wir die M ithilfe des H errn  H einrich B runner, des ehemaligen 
B earbeiters der deutschen Ausgabe des G eographischen Lexikons der Schweiz und jetzigen S ta d t
biblio thekars von W in terthur, der als E rs te r sich ans W erk gem acht h a t. Seit nun  bald einer D ekade 
bem üh t er sich um  die A ufstellung der grundlegenden N om enklatur, nachdem  er dieser eine reich
haltige historische B ibliographie der Schweiz als Ganzes und jedes ih rer K an tone vorausgeschickt h a tte . 
Zu danken haben wir auch dem  ersten vollbeschäftigten S ekretär des Lexikons, LIerrn Jean  Grellet, P rä 
sidenten der Schweizerischen heraldischen Gesellschaft, den leider ein frühzeitiger Tod seiner m it F euer
eifer übernom m enen A rbeit entriss, noch bevor er den ersten  Faszikel im  D ruck vollendet sehen konnte.

Endlich b itten  wir auch die w issenschaftlichen Leiter des H istorisch- B iographischen Lexikons 
der Schweiz, den A usdruck unserer A nerkennung dafür entgegennehm en zu wollen, dass sie sich dem 
gem einsam en W erk so treulich zur V erfügung gestellt haben.

E in  aufm erksam er B eobachter der ersten  Faszikel des Lexikons w ird w iederholt das Gefühl gehabt 
haben, die Aufgabe der R edak tion  m öchte wohl n ich t im m er so leicht sein ; w enn auch die U rsachen, 
die den regelmässigen F ortgang  der P ub likation  nu r zu oft hem m ten, n ich t offen zu Tage lagen. H a u p t
grund dieser Verzögerungen w ar die N otw endigkeit, alle die oft sehr voneinander abw eichenden 
Auffassungen der M itarbeiter über die von ihnen übernom m enen Aufgaben u n te r  einen H u t zu bringen. 
Diese Erscheinung h a t sich noch jedesm al gezeigt, wenn viele geistige A rbeiter zu einem gem einsam en 
W erk sich vereinigten. U nd für das H istorisch- Biographische Lexikon w ar diese Aufgabe noch umso 
schwieriger, als die bereits festgelegten G rundsätze unversehens gerade zu einer Zeit in  rascher Folge 
redaktionell erw eitert w erden m ussten, als die w irtschaftlichen Schwierigkeiten einen H öhepunk t 
erreicht h a tten .

W enn wir nun  den zuerst auf zehn Faszikel berechneten ersten  B and schon m it dem achten  
Faszikel abschliessen, so geschieht dies hauptsächlich  deshalb, um  F reunden  und  Subskribenten des 
W erkes eine bessere M öglichkeit zu bieten, sich von dessen W ert zu überzeugen. Auch soll dam it allen 
M itarbeitern  gezeigt werden, dass ihre gem einsam en A nstrengungen ein so schönes und brauchbares 
Ganzes geschaffen haben. Mögen sie dem  künftigen F ortgang  des U nternehm ens wie bisher ih r Ver
trau en  schenken und dem  vorliegenden B ande entnehm en, in welche B ahnen die p rak tische V erw ertung 
ih rer hingehenden M itarbeit gelenkt w erden muss, dam it sich diese dem  Ganzen harm onisch einfügt.

Dieser w arm e W unsch begleite den ersten B and des H istorisch- B iographischen Lexikons auf 
seinen Weg.

A ugust 1921. . D E R  V E R L E G E R .



BERICHTIGUNGEN ZUM I. BAND
DES

H I S T O R I S C H - B I O G R A P H I S C H E N  L E X I K O N S  D E R  S C H W E I Z

( S E I T E

A A R G A U .  S. 33, Sp. 1, Z. 17, lies : Mtilli. —  Z. 44 
füge h inzu  A arburg  nach  R o tris t.

A D A M .  S. 96, Sp. 2, Z. 21, lies : O cto stich o n  
A E R O N A U T I  K.  S. 142, Sp. 1, Z. 15 von un ten  

lies : ...Suchard  von 7234 m :l Inh a lt.
A N G S T .  S. 378, Sp. 1, Z. 28 von u n ten  lies : 1892. 

— U ntersch rift [F. H. und  R. H.]
A N H O R N .  S. 379, Sp. 1, Z. 9, lies : 1630. — Z. 16, 

lies : Sohn von Daniel.
A P P E N Z E L L .  Legende Tafel 11 B. — Appenzell 

A /R h .  Vielfache geschäftliche V erbindungen der St. 
G all er und  H erisau  er Leinen- und M usselinefabri
k a n ten  m it F ran k re ich  b rach ten  französische Moden 
in die schweizerische H eim at. So erschienen dort 
auch  um  1770 die P ariser « D orm eusen », weisse 
H auben  m it schw arzen Spitzen- oder T üllstreifen  
um schlungen und  u n te r  dem K inn gebunden . Ihre 
Sesshaftigkeit erhob sie zur V olkstrach t, zum  A b
zeichen der Verheiratelen in A usserrhoden.

Die Ledigen  aber bed ien ten  sich eines aus der 
S ta d t S t. Gallen stam m enden  schw arzen Spitzenkopf
putzes, der au f die S tirne  drei Zacken legte und an 
den W angen fächerförm ig vorspringende Volants 
b ildete. Der h in ten  unbedeck te  H aark n o ten  w ar m it 
einem  Pfeil durchstossen , zur H ochzeit fügte sich ein 
b u n tes , m it G oldflitter verm ischtes K ränzlein  an.

Dem Zeitgeist en tsprechend  w ar die K leidung m eist 
rech t b u n t ; O berröcke aus gestreiftem  H alblein ; 
Schürzen b u n t b ed ru ck t. Um  die leuch tenden  F a r
ben der U nterröcke  zu zeigen, w urden die Oberröcke 
m itte ls t der E llenbogen in  die Höhe gehoben. Die ge- 
schnabelten , langen, ste ifgepolsterten  Mieder zeigten 
au f der M itte lnah t des R ückens u n d  zu beiden Seiten 
des B rusttäfe ls silberne H aften  und  Spangen. K o
ra llen k e tten  schm ückten  den H als. U eber die Schul
te rn  legte sich ein schw arz seidenes H alstuch  oder 
ein schwarzes ; Tüllfischü.

1 -  6 0 0 )

Appenzell I  /Rh. Die weibliche Bevölkerung In n e r
rhodens verblieb bis w eit ü ber 1800 h inaus bei den 
ehem als in den S täd ten  beliebten ro ten  Tuchröcken, 
zu denen sich fü r den Sonntag und fü r den W inter 
eine Jacke, fü r den W erk tag  bloss das M ieder gesellte. 
Das frü h er n u r  städ tisch e  S am m ethalstuch  m it Gold
fransen bew ahrte  bei den F rauen  in I /R h . sein R ech t 
zum Teil bis au f unsere Tage. M ädchen trugen  fa r
bige Halsgöller.

Auch in I /R h . t r a f  m an die drei flach au f der 
S tirne  liegenden schw arzen Spitzenzacken, die, an die 
Sch lappenhaube befestig t, ihre Tüllflügel aufw ärts 
s treck te . Zwischen die schw arzen F lügel se tzten  die 
V erheira te ten  eine weisse H aube und d a rü b er noch 
ein goldspitzenbesetztes K äppiein.

Die ausgeschnittenen  Schuhe der M änner und 
F rau en  zierten  oft kostbare  Schnallen.

Den R atsherren  sehen wir seinen A m tsgeschäften im 
langen schw arzen R ad m an tel nachgehen ; zu Leichen
begängnissen w urden solche M äntel von allen nahen 
V erw andten  um gehängt. Das S tandeskleid bestand  
aus dunkelfarb igem  Tuch. F ü r  Hosen und W esten 
w urde vielfach Gem sleder v e ra rb e ite t. Die ro ten  
W esten ga lten  fü r bäuerisch. Alle Hosen re ich ten  la u t 
der dam aligen Mode n u r bis k napp  au f die H üften  
und w urden von ro tledernen  H osen trägern  gehalten .

Bei den Sennen des Appenzellerlandes h a tte n  sich 
eigenartige, bis au f die Fusse reichende, die Beine eng 
um schliessende, ungebleichte L einw andhosen eingebür
gert, zu denen n ich ts w eiter ge tragen  w urde als eine 
ro te  W este oder ein leinenes F u tte rh em d . U nser Bild 
lässt die beiden Sennen im allgem ein üblichen Drei
m as te r  sehen, w ährend sie sonst ihre Vieh- und  Milch
w irtschaft in der von ihnen unzertrenn lichen  runden 
L ederkappe besorgten . [Julie H e i e r l i . 1

A P R E L L .  S. 405, Sp. 2, Z. 46, lies : H ans, f  1618. 
—■ Z. 50, lies : 1600. —  Z. 51, lies : 1607.

A R E N E N B E R G .  S .428 ,Sp. 1 ,Z. 13,lies : Schwarzach



VERZEICHNIS DER TAFELN DES I. RANDES

[B em erkung  fü r den B uchbinder : D er I. B and en thä lt 3y '/a T extbogen, X ll Seiten T itel, V o rw o rt, M itteilung des 
V erlegers, E rra ta , L iste  der M itarbeiter und  der A bkürzungen  und V erzeichnis von 16 selbständigen, 
beidseitig  bed ruck ten  B ildertafeln . D ieselben m üssen  in nachstehender W eise  e in gefüg t w erd en .]

S eite .
1. A. A arau, vom  Flugzeug aufgenom m en,

zwischen Seite 3 u n d .......................  4
B. A arburg ,vom  Flugzeug aufgenom m en.

2. A. A nsicht von A arau im  Ja h re  1780 von
G. Lori, zwischen Seite 7 und . . .  8

B. Aelplerfeste.
3. A. D er A argau im  W andel der Zeiten,

zwischen Seite 23 u n d .......................24
B. K arte  des A argaus in prähistorischer 

und röm ischer Zeit.
4. A. Der A argau im  M ittelalter.

B. D er A argau bis 1798, nach Seite . . 24
5. A. T rach ten  des F rick ta les und F re iäm 

te rtrach ten , zwischen Seite 31 und  32
B. Glasgem älde von Kœnigsfelden.

6. A. A elplerbräuche : Verzierungen an
Schweiz. B auernhäuser, zwischen 
Seite 127 u n d ...................................... 128

B. Festzug des Aeusseren S tandes von 
Bern.

7. A. Allianzen. A llianzteppich im schw. 
L andesm useum  Zürich, zwischen
Seite 243 u n d ..............................................244

B. A ltdorf. W andgem älde von 1694.
(Siehe Seite 287).

8. A. A m bassadoren. 12 Bilder, zwischen
Seite 327 u n d ........................................ 328

B. A m bassadoren. 12 Bilder.
9. A. A nsichten von Andelfingen und A p

penzell,vom  Flugzeug aufgenom m en.
B. A nsicht von Aubonne, vom  Flugzeug

aufgenom m en,zw ischen Seite 361 und  362
10. A. K arte  von Appenzell bis zum  Ende

des 15. Jah rh u n d erts , zwischen Seite
395 u n d ..........................................................396

B. K arte  von Appenzell im 16. J a h r 
hundert.

11. A. A ppenzell’s eroberte F ahnen , zwi
schen Seite 399 u n d ............................400

B. Appenzeller T rachten .
12. A. Die « A rm ourins » in  N euenburg,

zwischen Seite 439 u n d ......................440
B. A nsicht von A rth  um  1840. (Siehe 

A rt. Seite 449.)
13. A. 10. A ugust 1792. Der Löwe von

Luzern, zwischen Seite 479 und . . 480
B. 10. A ugust 1792. F ähnrich  M ont

mollin.
14. A. E inzug des Generals B onaparte  in

Basel, zwischen Seite 592 und  . . 593
B. Basler T rach ten  und  U niform en.

NB. — Die Tafeln «Heerwesen» und  « Ins» (im Fasz. 6 erschienen) w erden im zweiten B and eingestellt.



V E R Z E I C H N I S  D E R  A R K U R Z U N G E N

ABKÜRZUNGEN IM TEXT
ahd. alth och d eu tsch . V ieil h au t alle-

Bd. = Band.
B ez. = Bezirk.
C. = canton .
Chr. = Chronik.
Com. = com m une.
D. = d istrict.
eidg. = eidgenössisch .
fl. = florin, G ulden.
E inw . = E inw ohner.
fr. - = Franken , francs.
Gem. = G em einde.
Ges. = G esellschaft.
H ab. = h ab itan ts .
H g. = H erausgeber.

hgg. = herausgegeben .
Hsr. == H äuser.
i. G. = im  G eneralstab.
Jahrh. = Jahrhundert.
K t. = K an ton .
Ib. = livre  (m onnaie), P fund.

m aisons.
m hd. m itte lh och d eu tsch . M oyen h au t  

allem and.
Ms. = M anuskript.

= m anuscrit.
nhd. neu hochd eu tsch . N ou ve l haut  

allem and.
n° = num éro.
Nr. = N um m er.
P- = pagina, p age, Seite .

Pr. = Program m .
rp. = R appen.
S. =
s. = siècle.
SA . = Separatab zu g, Sonderabdruck.
Soc. = société.
s. Z. = seiner Zeit.
t . = tom e.
u. a. = u nter anderem .
U r. = Urbar.
Ver. = V erein.
vergi., = vergleiche.
V ge = village.

d ate de naissance —  G eburtsdatum .
t  = d ate de la  m ort —  T od esdatu m .

BIBLIOGRAPHISCHE ABKÜRZUNGEN
AB =  A rch iv  des h ist. V ereins des

K t. Bern.
ACAS =  A nnuaire du Club A lpin Suisse.
A D B  =  A llgem eine d eu tsche B iogra-

A F =  A nnales fribourgeoises.
A GS =  A lm anach  généalog. suisse.
A H S =  A rch ives héraldiques su iss e s .—

Schw eiz. A rchiv für H eraldik.
A H V B  =  A bhandlungen  (A rchiv) des

h istor. V ereins des K ant.

A J =  A ppenzellische Jahrbücher.
A LB IC =  A llg. L ex ikon  der b ild . K ü n st-

A nn. =  A nniversar.
Arch. SG  =  A rch iv  für Schweiz. Ge

sch ich te.
Arg. =  A rgovia  ; Jahresschrift der

h istor. G esellschaft des K ant. 
A argau.

AS I =  A m tliche S am m lu ng  der altern  
eidg. A bsch iede. Série 1245- 
1798 =  EA .

AS II  =  A m tliche S am m lu ng  der neuern  
eidg. A bsch iede. Série 1803- 
1848 =  E A .

AS A =  A nzeiger für S c h w e iz .  A lter
tu m sk u n de.

AS G =  A nzeiger für Schweiz. Ge
sch ich te .

AS GA =  A nzeiger für S c h w e iz .  Ge
sch ich te  u nd  A ltertu m s
kunde.

A S H F  =  A rch ives de la  S oc. d ’h istoire  
du can t, de Fribourg.

AS H R  =  A m tliche S am m lu ng der A kten  
aus der Zeit der h elvetisch en  
R epublik  1798-1803.

A SJ =  A ctes de la  Soc. jurassienne
d’ém u lation.

ASMZ =  A llgem . Schweiz. M ilitär Zei
tung.

A. Socin 1903 =  M hd. N am enbuch  von  
A dolf Socin 1903.

A U  =  A ppenzeller U rkundenbuch.

AV =  A nnales V ala isannes.
B äch to ld . =  Gesch. der deutschen  L ite

ratur in  der Schw eiz.
I B arth  =  B ib liographie der Schw eiz. 

Gesch.
B arth  R ep. =  R epertorium  1891-1900. 
B as. C =  B asler Chroniken.
B as. T  =  B asler T aschenbuch .

B iographische B lätter.
B lä tter  für bern ische Ge

sch ich te, K u n st u. A lter
tu m sk u n de .

B ib liograph . B u lle tin  der 
S chw eiz.

B eiträge zur G eschichte N id 
w aldens.

B ull, de l ’In s titu t n ation al

BB
BBG

BBS =

BG N  =

B IG  =

B J
B JN

BM
B P

gen evois.
B asler Jahrbuch. 
B iographisches Jahrbuch  

d eutscher N ekrolog. 
B ündnerisches M onatsblatt. 
B ib lio thèqu e publique.

BSL =

B SN  =

B ran d ste tter =  R epertorium  1812-1890. 
B S H G  =  B u lle tin  de la  Soc. d ’histoire et 

d ’archéol. de G enève. 
B ib liographie der Schweiz. Lan

deskunde.
B u lle tin  de la  Soc. su isse de 

num ism atiqu e.
B S tor. =  B o lle ttin o  storico della Svizzera  

ita lian a .
Berner T aschenbuch .
N eu es Berner Taschenbuch . 
B ib lio th èq u e u n iverselle et R e

vu e suisse.
BV G  B as. =  B eiträge zur vaterlän d . Ge

sch ich te, B asel.
B eiträge zur vaterlän d . 

sch ich te, Schaffhausen. 
Berner W oche.
B lä tter  aus der W alliser  

sch ich te.
B asler Z eitschrift für

; B T  I 
B T  II  
BU

BV G  Sch.

BW
BW G

Ge-

Ge-

BZ Ge
sch ich te und  
künde.

A ltertu m s- H oppeier,

C ovelle LB =  C ovelle, L ivre des Bour
geois.

DGS =  D ictionnaire géographique de 
la  Suisse.

D H B S  =  D ictionnaire h istorique e t  b io 
graphique de la  S uisse.

D H V  =  D ictionnaire h istorique, géo 
graphique et sta tis tiq u e  du  
canton  de V aud.

D ierauer =  H ist, de la  C onfédération  
suisse. —  Gesch. der schw ei
zer. E id gen ossen sch aft.

Dole. W aldm ann =  D oku m en te zur Gesch.
des Bürgerm eisters H ans  
W ald m an n ; hgg. v on  Ga
gliardi.

DSC =  D ictionnaire suisse des con
tem porains.

FA  =  Fribourg artistiqu e.
FG  =  Freiburger G eschichtsb lätter.
Förstem ann =  A ltd eu tsches N am enbuch  

B d . I (2. A ufl.), I I  (3. A ufl.).
F R B  =  F on tes rerum  Bernensium .
Gal. N o t. gén . =  Galiffe, N o tices  gén éa lo 

giques.
Galifîe m ns. =  M anuscrits Galiffe au x  Arch. 

d’E ta t de G enève.
G autier =  H isto ire de G enève.
Gautier, m éd ecin e =  La m éd ecin e à Ge-

Der G eschichtsfreund . 
G enealogisches H andbuch  zur  

S ch w eizergesch ich te.
G azette de L ausanne.
Geograph. L exikon  der S chw eiz. 

=  D ocu m en ts re latifs à l ’histoire 
du V allais.

• Galerie Suisse. B iographies na
tion a les par Secrétan.

: H elvetia  ; illustr. M onats
sch rift, hgg. v . R. W eber.

: L ’église de G enève. 
H istorisch-biographisches L ex i

kon  der Schw eiz.
B eiträge =  B eiträge zur Gesch. 

des W allis.

Gfr. =  
GHS =

GL
GLS
Grem aud

GS

H =  

H B L S =
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H st. = H e lv etia , p o litisc li-lit. M onats Ms. H ist. =  A rch . d ’E ta t G enève, M anus- StM B = S tu d ien  u. M itteilungen  zur
h efte  der S tu d en ten verb in  crits h istoriq u es. Gesch. des B en ed ik tin er-
d u n g  H e lvetia . MVG =  M itteilungen  zur vaterlän d . Ordens.

JG = Jou rn al de G enève. G eschichte ; h gg. v o m  h istor. S tum p f. = G em einer lob i. E id gen ossen 
JH G G = Jah resb erich t der h istorisch - V erein  in  S t. Gallen. sch a ft S tä tten , L anden  und

an tiq u ar. Ges. v o n  Grau N bl. =  N eu jah rsb la tt. V ölkern Chronik. (1548 etc.)
bünden . N SW =  N eu es S oloth u rn er W och en  STZ = S ch w eiz, th eo log isch e Z eit

JH V G = Jah rb uch  des h istor . V ereins b la tt . schrift.
des K an t. Glarus. N W T =  N eu es W in terthu rer T agb la tt. SV = S chw eiz. V olk sk u n de ; K orres

JN G G = J ah resb erich t d. n a tu r i. Ges. NZZ =  N eu e Zürcher Zeitung. p on d en zb la tt der Schweiz.
G raubünden. Oechsli =  G esch. der Sch w eiz im  X IX . Ges. für V olkskunde.

JSAC = Jahrbuch  des S. A. C. Jah rhundert. SVB = S chriften  des V ereins für die
JSG = Jahrbuch  für Schweiz. Ge OG =  O bw aldner G esch ich tsb lä tter. G eschichte des B odensees.

sch ich te . PC =  A rch. d ’E ta t  G enève, Procès SW = Soloth u rn isch es W och en b latt.
JSG U = J ah resb erich t der Schweiz. Ges. crim inels. SZG = S ch w eiz. Z eitschrift für Ge

für U rgesch ich te. PH =  A rch. d ’É ta t  G enève, P ièces m ein n ü tzigk eit.
JZB = Jah rzeitb uch . h istoriq u es. SZGL = S chw eizerisch es Z eitgen ossen -
K K Z = K ath o l. K irch en zeitu ng  der PIC =  Piccard , R épertoire de nom s L exikon .

S chw eiz. de fam illes au x  A rch ives can  TA = T asch en bu ch  der h istor . Ge-
K L = K on versation slex ik on . ton a les  v au d o ises. sellsch . des K an t. Aargau.
K SA = K orresp ond en zb latt für sch w ei P J =  P o litisch es Jahrbuch  der TB = T h u rgauische B eiträge zur v a 

zer. A erzte . Schweiz. E id gen ossen sch aft. terlän d . G eschichte.
K SB = K ath . Schw eizer B lä tter . P up . Th. =  P u pikofer, G eschichte des TD = A rch. d ’É ta t  G enève, T itres et
LL = Leu, Sch w eizer. L ex ikon  1477- T hurgaus. D roits de la  seigneurie.

1765. QSG =  Q uellen zur S ch w eiz. Ge T R G = T asch en b u ch  für d ie reform .
L L H = H olzh alb , Sup p l. zu  Leu. sch ich te. G eistlichen  der S chw eiz.
M atile = M onum ents de l ’H ist. de N eu  QSRG =  Q uellen u n d  A bh an d lu ngen  zur T rou illat =  M onum ents de l ’É v êch é  de

ch âtel. Schweiz. R eform ation sgesch . B àie .
MA GZ = M itteilu n gen  der an tiquar. Ge RC =  A rch. d ’É ta t  G enève, R egistres T U = T h u rgauisches U rk undenbuch.

se llsch a ft in  Zürich. des Conseils. Tur. I = T u ricen sia  1891.
M DG = M ém oires e t  d ocu m en ts de la RC im pr. =  R egistres des Conseils im pri- Tur. II = N o v a  T uricensia  1911.

S oc. d ’h ist. e t  d ’archéol. de m és. U A = U rk un d en b uch  der S ta d t Aa
G enève. R F V =  R épertoire des fam illes v a u  rau.

M D R = M ém oires e t  d ocu m en ts de laS oc. d oises q ualifiées, 1000-1800, U B = U rk un d en b uch  der S ta d t B asel.
d ’h is t . de la  S u isse rom ande. L au san n e 1883. U Ber. = U rk un d en b uch  des S tifte s  B e

MDS = M ém oires e t  d ocu m en ts de la R H E =  R evu e d ’h isto ire ecclésiastiq u e rom ünster.
S oc. savo isien n e d ’h isto ire et su isse. U B U = U rk un d en b uch  U nterw ald en .
d ’archéologie. R H V =  R evu e h istoriq u e vau d oise . UG = U rk un d en sam m lu ng  zur Ge

Meier B iogr. =  J . H . Meier : B iographien R ivoire b ib l. =  B ib liographie h istorique sch ich te  des K an t. Glarus.
b erü h m ter Schw eizer. de G enève au X V I I I e s. U L B = U rk un d en b uch  der L an d sch aft

MF = M ém orial de Fribourg. RMS =  R evu e m ilita ire suisse. B asel.
MGS = M anuel gén éa log . pour servir à RS =  Le R am eau  de Sapin . US = U rkun d en register für den K an 

l ’h isto ire de la  Suisse. R SN =  R evu e su isse de n um ism atiqu e. ton  Schaffhausen .
MGAB = M itteilu n gen  der G esellschaft SA V =  S ch w eiz. A rch iv  für V olk s U StG = U rk un d en b uch  der A b te i S t.

für v a terlän d . A ltertü m er in kun d e. Gallen.
B asel. SB =  S chw eiz. B au zeitu n g . UZ = U rk un d en b uch  der S ta d t u.

MH GB = M itteilu n gen  der h istorischen SBB =  Sam m lg. bern ischer B iogra L an d sch aft Zürich.
u nd  an tiq u ar. G esellschaft in p hien . W L = W issen  u. Leben.
B asel. S GB =  S ch w eiz . G eschlechterbuch . ZGO = Z eitschrift für d ie G eschichte

M H K = M itteilu n gen  der Schweiz. Ge SGV =  S ch riften  der Schweiz. G esell des Oberrheins.
se llsch a ft für E rh altu n g  h is sch a ft für V olkskunde. ZP = Züricher P ost.
tor. K un std en k m äler. S I =  S ch w eiz. Id io tik on . ZSA = Z eitsch r ift für Schweiz. A rtil

M H N = M usée H istor . de N eu ch âtel et S KL — S ch w eiz. K ü n stler-L ex ik on . — lerie.
V alan gin . D ictionn aire des artistes ZSK = Z eitschrift für sch  w . K irchen

M H VS = M itteilu n gen  des h istor . V ereins suisses. gesch ichte .
des K an t. S ch w yz . SL =  S ch w eiz. Lehrerzeitung. ZSR = Z eitschrift für schw eizer. R ech t.

M H V Sol =  M itteilu n gen  des h istor. SM =  S ch w eiz. M usik-Z eitung. ZSSt. = Z eitschrift für Schweiz. S ta 
V ereins des K a n t. S olothurn . SN G =  S ch w eiz N aturf. G esellschaft. t is tik .

MIG = M ém oires de 1’Ins t itu t n ation a l SPZ =  S ch w eiz, p ädagog isch e Z eit ZStB = Zürcher S teu erbücher.
gen evo is. sch rift. ZT = Zürcher T asch en bu ch .

MN ' = M usée n eu ch âtelo is. SSR =  S am m lu n g  Schw eiz. R ech ts Zw. = Z w ingliana ; M itteilungen  z.
de M ontet =  A . de M ontet, D ie t, b iogr. des quellen. G eschich te Z w inglis u nd  der

G enevois e t  des V aud ois. SStG =  S ch w eiz. S tud ien  zur Ge R eform ation .
MS. Gal. =  Galiffe, M anuscrits gén éa lo  sch ich tsw issen sch a ft. ZW Chr. = Zürcher W ochenchronik .

giq u es et autres au x  A rch ives StG A =  S t. G allische A nalek ten  ; hgg. ZZ = Z en tra lb la tt des Zofinger-
d ’É ta t  de G enève. v o n  J . D ierauer. verein s.



HISTORISCH-BIOGRAPHISCHES LEXIKON

DER SCHWEIZ

A

A

A .l. Münzzeichen auf den eidg. Münzen vonl850u . 1851 
zu 1 u. 2 Rp., */2, 1, 2 u . 5 F r., angebracht u n ter dem 
Kranz auf der Rückseite. Bezeichnet den Prägeort Paris. 
Vergl. L. C orrasioni : M ünzgesch. der Schw eii 1896, 
p. 30, 32 f. u. Tafel III. -  B S N  VII 1888, p. 172 f.

2. Münzzeichen auf Geprägen der Stadt St. Gallen für 
M ünzmeister Hans Kaspar Anhorn 1714-36. S. d.

3. Bezeichnet auf Medaillen u. Siegelstempeln die Arbei
ten von Job. A berli (1774-1851) in W in terthu r. S. d. [B. H.]

A oder AA,  in der Ostschweiz A C H .  Name zahlrei
cher (auch grösserer) Gewässer der Nordost- und Zentral
schweiz; oft übergegangen in die Benennungen anliegen
der Oertlichkeiten und in m anchen Fam iliennam en ent
halten : « von Aa, zu der A a » usw. Mittelhochdeutsch 
ahe, althochdeutsch aha, gotisch ahwa, Fluss, Gewässer ; 
urverw andt m it lat. aqua. Oft n icht eigentlicher Eigen
name, sondern, etwa wie « Landwasser », Bezeichnung des 
Flusses z a r ’ êgo%/jv. So liiess in der Stadt Zürich der 
Ausfluss des Zürichsees bis zur Vereinigung m it der Si hl 
bis ins 19. Jahrb . A a ;  vgl. : daz loazzer, daz durch Zürich  
r in n e t u n d  haizet die A ; d iu  fliuzet uzer dem  Zürich- 
sewe in  die L in d m a g , d iu  selb L indm ag  n im t ir  den 
na m en  A, da die sta t endet (Zürcher Chronik 1336-1446) ; 
schon in den U rkunden 1272 : ennen t A ; 1285 und 1289 : 
fluv ius qui d ic itu r  dû  A f Â ) ;  1303 : das wasser, dem  m a n  
sprichet dû  A .  Entsprechend muss, wie noch der Glarner 
Ortsnam e Enneda (aus ennent A) zeigt, die Linth lokal 
« Aa » schlechthin genannt worden sein ; ebenso steht in 

. Aadorf (886 Ahculorf) allgemeines « Aa » für den speziellen 
Nam en Lützelmurg. 1309 erscheint auch die Lorze als A. 
Solche Nam ensdoppelung hat sich z. Ï .  bis heute erhal
ten  : die beiden Quellflüsse der Glatt heissen bis zu ih rer 
E inm ündung in den Greifensee Aa ; um gekehrt trägt beim 
Hallwilersee der Ausfluss den Namen Aa. während der 
Oberlauf Ron, das M ittelstück (zwischen Baldegger- und 
Hallwilersee) W ag benannt ist. Oft ist Aa erst in neuester 
Zeit und vorerst n u r fakultativ durch  nähere Zusätze ge
nauer bestim m t : (Steiner, W äggitaler, S arner, Engelber
ger) Aa. In alten Zusammensetzungen wird heute meist 
-ach geschrieben (was leicht m it den Namen verwechselt 
w ird, die auf lat. -(Mtneu- beruhen), in der M undart -i  
oder -a  gesprochen (W utach, Goldach, Steinach, Egnach, 
Salmsach, Uznach); seltener ist die Schreibung -a.-Muota. 
Nachträgliche V ertauschung von -ach m it -back ist n icht 
selten : appenzellisch Rotbach, 1323 : Rotach , 1061 und 
in (len Casus S. Galli R o ta ;  W eissbach, noch 1323 : 
W issach. Auch verdeutlichende Zusammensetzung mit 
-back, kom mt vor : Aabach (bei Borgen). — UZ 4-8. S I  1, 
P- 63. — UStG  3. [Dr. K. S t.]

A, AA oder AH (Kt. Nidwalden). Burgstelle zu Ober
dorf bei Stans, auf dem Oisillüeli. Die Grundlinien der 
Um fassungsmauern sind heute noch sichtbar. Genannt 
wird die Burg zuerst im ältesten U rbar des Stiftes Engel
berg von ca 1184-97. Auf ihr haftete als Servitut, dass sie 
jährlich  für 14 Tage ein Pferd des Abtes stallen musste. 
Zerstört oder aufgegeben wurde sie schon zu Beginn der 
Freiheitskämpfe, indem sie 1347 nicht m ehr bestand. Die 
Burg war der Stammsitz des s. Z. sehr bedeutenden R itter
geschlechtes derer Von A. S. cl. [ A l .  T r o t t m a n n . ]

AA

A oder AA,  v o n ,  auch z e r  A und z u  d e r  A HE .
Nidwaldner R ittergeschlecht, M inisterialen des Klosters 
Murbach und später des Hauses Habsburg. Sie stammen 
ohne Zweifel von der Burg gl. N. (S . (/.). Sie haben auch in 
Luzern eine Rolle gespielt. W ir nennen : 1. A r n o ld  ; hat 
zusammen mit Heinrich von Malters, dem Meier von 
Stans, 1209 einiges Wieslaml zu Elism att, Fallibach u. 
W iesenberg zu Lehen, das 1213 als Eigentum  an Engel
berg übergeht. Arnold w ar in diesem Jah r bereits f .  — 
2. A r n o ld ,  erster Reichsvogt in Uri. Mit einer in Ha
genau im Eisass 26. 5. 1231 ausgestellten Urkunde be
freite König H einrich VII. die Leute im Tal Uri von der 
gaugräflichen Gewalt des Hauses Habsburg und versprach, 
sie niemals vom Reich zu veräussern. Die hohe Vogtei ver
waltete von nun an im Namen des Kaisers ein Reichsvogt, 
als erster fidelis noster A m q ld u s  de A qui s. Vergi. UZ 1, 
1888 ; p. 3441'. — 3. W a l t e r ,  urkundl. gen. ca 1256-75, 
von 1257 an als Ritter. [A l. T r u t t m a n n .]

Ein Zweig des Geschlechtes verpflanzte sich nach Luzern 
und wurde dort des Rats. Davon sind zu nennen : 1. Ru
d o l f  ; seit 1322 Bürger von Luzern, Ammann daselbst 

1325,1338, 1340-42. R at zusammen mit seiner 
F rau  Katharina von Bramberg 1319-30 die 
Kreuzm att zu Luzern vom Stift St. Leodegar 
zu Lehen. — 2. J o s t  zep, A, ein Enkel Ru
dolfs, ist 1419-22 Spital meisten zu Luzern. —
3. H a n s , des Gr. Rats 1431. Letzter bekannter 
T räger des Namens in Luzern. Das W appen 
des Geschlechtes ist n u r  aus Siegeln der Lu

zernen Linie bekannt. Es zeigt : in Silber auf grünem  
Dreiberg wachsendes rotes Eichhörnchen. [P. x . W.] 

Eine verbauerte Linie des alten Rittergeschlechtes er
hielt sich in Unterwalden. In Nidwalden erscheinen schon 
1315 J a k o b  z e  d e r  A h e  und  sein Sohn H e in r ic h  unter 
den leitenden Persönlichkeiten. Letzterer nennt sich 1325 
von A. Das Jahrzeitbuch W olfenschiessen erw ähnt zahl
reiche Namen dieses Geschlechtes aus dem 14. u. 15. 
Jah rb . ; noch 1607-09 w ar ein Fähnrich K a s p a r  v o n  A 
Unterweibel. Ein Zweig [hat sich, wie es scheint, nach 
Obwalden verzogen, wo seine Angehörigen in Sächseln 
und in der Schwändi heute noch ziemlich zahlreich sind. 
1656 nahm en 8 Mann d. N. unter dem Kontingent von 
Obwalden am 1. Vilmergerkrieg teil. Als erster begegnet 
uns 1. H æ n s l i ,  der 1494 dem Landessäckel ab dem Anwe
sen F irst am Sachslerberg 5 Gulden schuldet. — 2. W a l 
t e r  ist 1505-06 Landvogt der Freien Aemter und legt 15.

6 . 1507 Rechnung über seine Verwaltung ab. 
Sein Siegel, das von der Familie heute noch
geführt wird, zeigt ein A u n ter 3 Sternen. —
ä. Meister C a sp a r ,  offenbar Schulmeister, 
von Sächseln. schuldet'1525 sam t seiner Mutter 
Anna von Baimenschwand dem Landessäckel 
ab dem Anwesen Födi beim Ranft 10 dicke 
Pfennige. Er spielte eine bedeutende Rolle in 

Iler Verwaltung der ennetbirgischen Lande als Land
schreiber und Fiskal zu  Mendrisio und zu Locarno 1532- 
56. Seine Reibungen m it Landvögten u. Kollegen brachten 
ihn oft vor die Tagsatzung. E in Missiv vom 6 . 1. 1534 sagt
von ihm, er sei ein gar g lerter gesell, dazu in vier spra-
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chen w olerfaren u . bericht, dessglychen ein nam e ist dz 
m a n  sich zu sch im p f u. ernst getrosten u. fröwen m ag. 
1549 tra t er zu Locarno gegen den ihn schädigenden Unfug 
des « Mäyensteckcns » u. das dam it verbundene Bussen- 
schenken auf. Nach seinem Abgang 1556 bewilligte ihm 
die Tagsatzung als lebenslängliche Pension die Hälfte sei
nes Einkom m ens als Fiskal von Locarno. — 4. W ä lt i  ist 
1533 R ichter von Sarnen. — 5. Hauptmann S t o f f e l  er
scheint 1547 vor Gericht. —  6 . M elch io r  ist 1560-64 Land
weibel, seit 1564 L andschreiber. Gleichzeitig w ar er des 
Rats, sowie 27. 5. 1560 Bote an die Jahresrechnung  der 3 
Schirm orte des Klosters Engelberg und 25. 6 . 1563 Bote 
an die Jah resrechnung  nach Lugano. E r war ein Mann 
von n ich t ganz integerm  Ruf und gehörte zu den unrüew i- 
gen gesellen, die wegen ihrer agressiven Religionspolitik 
und Um triebe den regierenden Herren in Obwalden das 
Leben sauer m achten (vergl. Roh. D ürrer : L a n d a m m . 
H ein tzli im  JSG  23). — 7. Hans 1588 Richter von Sarnen, 
1590 Teilenvogt und R atsherr der Schwändi, sowie zwi
schen 1594-1616 zu wiederholten Malen L andesstatthalter. 
Oft auch Bote an die Tagsatzungen zu Baden ( 1601-03, 1605
u. 1606, 1609) und zu Lugano (1596 u. 1606), ferner an die 
Konferenz der V kathol. Orte zu W eggis 26. 4. 1600. — 
8 . A n d r e a s  1596 Kilcher zu Giswil u . 1601 Vertreter dieser 
Kilchhöre im Gericht. — 9. Jos ist 28. 6.1599 Bote an die 
Jahresrechnung nach Engelberg und im Jun i 1600 solcher 
an die Konferenz der VII Orte in Luzern. —  10. Joh an 
n e s ,  16. 11. 1627 -  28. 9. 1698, P riester. 1651 Helfer in 
Lungern, 1652-59 Kaplan im Stalden, 1659-93 P fa rrer in 
W olfenschiessen, seit 17. 10. 1693 Pfarrer in Kerns. Macht 
1656 als 2. Feldgeistlicher des Obwaldner Kontingentes 
den 1. V ilm ergerkrieg m it. In W olfenschiessen Hess er 
die P farrk irche restaurieren , sowie eine Lorettokapelle 
und das erste Schulhaus erbauen. Apostolischer Protono- 
tar. Um die Hebung des Schulwesens verdient. Auf seinem 
Siegel führte er als Helmzier ein sitzendes E ichhörnchen, 
das er offenbar dem W appen der Luzerner Linie der rit- 
terbiirtigen H erren von A entnom m en hat. — 11. JOHANN 
M e lc h io r ,  f  1755. W urde nach dem Tod seiner Ehefrau 
Eva von Elite geistlich. Bei der Prim iz m in istrierten  ihm 
seine beiden Söhne N r 12 u. 13. E r w irkte von 1743 bis 
zu seinem Tod als Schulherr in S ächseln .—  12. J o h . Jos. 
I g n a z ,  *  1715 Sarnen, 1742- f  1747 Domkaplan in Sit
ten. —  13. Jos. I g n a z ,  *  Sächseln 1739, f  Zurzach 30.
8 . 1803, Priester. Studierte in Mailand u. Rom u. kam als 
V ikar bei Dekan Anderhalden nach Zurzach, wo er 1772 
P farrer und Dekan, sowie 15. 7. 1800 Stiftspropst wurde. 
Dr. theol. u. apostolischer Protonotar. — 14. B e a t  J o 
s e f ,  1735—19. 5. 1806 in Sächseln, P riester. Kaplan zu 
Mosnang 1760, Kaplan in Rorschach 1763, P farrer in 
Berg 1777-99. —  15. J o s . Ig n a z ,  P farrer und Schrift
steller. * 15. 12. 1834 Sächseln, f  1. 9. 1896 Kerns. 
W urde P riester 9 . 8 . 1857, war Okt.. 1857 bis Nov. 1859 
Vikar in Bern, dann in F reiburg  ; seit 19. 11. 1863 Leh
re r  u. K inderpfarrer, seit 1866 Frühm esser in Stans; 
seit 29. 9. 1867 P farrer in Kerns. Seit Ju n i 1888 bischöf
licher Kommissar für Obwalden. K antonaler Schulin- 
spektor 1873-87 u. seit 1895. Beliebter P rediger u. Volks
redner. M itbegründer des schweizer. Piusvereins und 
M itherausgeber der K athol. Schweizerblätler. 1. 12. 1866- 
22. 8 . 18Ö0 schrieb er allwöchentlich im N idw aldner  
Volksblatt den Leitartikel über die W eltlage, was ihm 
den Zunamen der W eltüberblicker e intrug. Als Beilage 
zum Volksblatt redigierte er 1878 das Schweizer. M onats
b la tt fü r  kathol. L itera tu r , 1879-80 die L iterar. B lä tter  
fü r  die kathol Sclnceiz, deren Rezensionen fast alle aus 
seiner Feder stam m en. E r betätigte sich auch als Dichter
u. Geschichtschreiber. Zu nennen sind seine un ter dem 
Pseudonym H a rtm a n n  von Baldegg  herausgegebenen 
vaterländ. Volksschauspiele A rno ld  von W inkelried , Der 
Löwe von Luzern  (Stans 1892) u. Hans W a ld m a n n  (Stans 
1896. —2. Aufl. Sarnen 1910). Rein geschieh tl. Arbeiten sind
u. a. : Geclenkblatt an  die 400 jä h r . Feier des Tages zu  
S ta n s den 12. Okt. 1881. (Stans 1881). — Des hl. K arl 
Borrom äus Lebensgeschichte. (Einsiedeln 1884). — Des 
sel. E insiedlers N ik . v. F lüe, gen. B ruder K laus zu 
Unterwalden, w underbares Leben... (Eins. 1887). Im 
Auftrag des histor. Vereins der V Orte veröffentlichte er 
Die B undes-B rie fe  der a llen  E idgenossen 1291-1513 
(Einsiedeln 1891). Seine Predigten sind nach seinem Tod

gesamm elt und durch  Dr. J. Beqk bei von Matt in Stans 
herausgegeben worden. — 16. A l b e r t ,  P riester, * 1869 
Sächseln. Kam 1895 als Professor an das Lehrersem inar 
nach Schwyz und wurde 1896 P farrer in Kerns als N ach
folger seines Onkels. Gleich diesem ist auch er publizis
tisch und dichterisch tätig.

Bibliographie zu den Artikeln von A  : Registerbände 
des Gfr.  — M S I. — Cysat : K ollektan. C. 14. (MS in de r 
Bürgerbibi. Luzern). — W . Oechsli : Die A n fä n g e  d er  
schweizer. E idgsch. — R. D ürrer : L a n d a m m . Heintzli.. 
(im JSG  23). — R. D ürrer : Die K un st- u . A rch .-denk- 
m ä ler Unterui. — A. Küchler : C hronik von Sächseln.
— A. Küchler : C hronik von Sarnen . — Ungedr. Mate
rial aus dem Landesarchiv Obwalden, [ a l .  T b u ttm an n .]

AA, v o n  d e r  oder a u s  d e r .  Zwei voneinander ver
schiedene f  Geschlechter der Landschaft Zürich, das eine 
in der ehemal. H errschaft Greifensee, das andre in W ald 
im Amt Grüningen ansässig.

1. U l i  oder U l r i c h  aus Schwerzenbach erwarb 22. 11. 
1440 gratis das B ürgerrecht zu Zürich ; er wurde 28. 5. 
1444 m it der Besatzung von Greifensee enthauptet (laut 
JZ B  Uster). — H ans, von Hegnau, ebenfalls seit 22. 11. 
1440 Bürger zu Zürich, gab 1450 zu Hegnau 15 Schil
linge Steuer (auch JZ B  Uster). Um 1467 existierte das 
Geschlecht in dieser Gegend n ich t m ehr. Der Name ist 
wohl von der A a, d. h. dem Oberlauf der Glatt herzüleiten.

2. Das andre Geschlecht hat den Namen vom W eiler 
In  der A a  bei F ründsberg (Gem. W ald), wo ein Gut, Le
hen der F reiherren  von Klingen, schon 1280 verkauft w ird : 
Eberhartes iv irtin  user der A .  —  H e i n t z l i  u . H e rm a n n  
zu W ald steuern 1467-70 je 1 Pfund. — H e in i  aus W ald 
nahm  1513 am  Zug nach Hochburgund u. 1515 nach Mai
land (Marignano) teil. Dann verschw indet auch dieses Ge
schlecht.

Staatsarchiv Zür. : Steuerbücher ; Reisrödel. — UZ 10, 
N r 3743. — Edlibach : Chronik, p. 51 n. 1 (aus JZ B  Uster).
— Zürcher B ürgerbuch  1, p. 160, 361. [J. F.]

AA A L P  (Kt. Obwalden, Gem. Kerns). Hochalp am
S.-Ende des Melchtals. Sie w ar, so weit u rkundl. Nach
richten reichen, in bäuerlichem , d. h . n ich t grossgrund- 
h errl. Besitz. 1437 erw arben die Kilcher von Kerns von 
Jakob un ter der Flue um  600 Pfund Pfennig einen gros- 
sen Teil der Alp, sowie von Uli im Hof von Ivägiswil ein 
Atzrecht von 20 Kühen und 1 Stier. Eine h ier 1704 ge
baute Kapelle wurde im Som m er 1705 dem h. W endelin 
geweiht. 1864 entstand am selben Platz eine neue Kapelle. 
Vergi. A. Küchler : Chronik v. K erns. — R. D ürrer :■ B ru 
der K laus. [A. T .]

A A B E R L I. Siehe  ABER:.!.
A A D O R F  (Kt. T h u rg au , Bez. Frauenfeld). (Siehe GLS).

Gem. und grosses Dorf, reform , und kathol. 
Pfarrei. F ü h rt seit dem 18. Jah rb . als W ap
pen : Schräggeteilt rechts eine silberne Pflug
schar in Grün, links einen naturfarbenen 
Gertei in Silber als die Symbole des Acker- 
und des W aldbaues (Nater).

A lamannensiedelung aus der ältesten E in
w anderungszeit (um 400-420) : D o rf an  der 

A a  (der alten Bezeichnung für die Lützelm urg). Erste 
H erren w aren seit etwa 780 die Grafen des Linzgaues 
(jenseits des Bodensees), seit 771 Landgrafen des T h u r
gaues. U lrich III. erbaute um  886 die erste Kirche zu A., die 
er dem heil. Alexander weihte. E in M ännerkloster bestand 
h ier schon 894, in welchem Jah r es zusamm en m it dem 
K irchenpatronat der Aufsicht des Abtes von St. Gallen u n 
terstellt w urde. Später setzte St. Gallen seine eigenen 
Mönche h ierher. Ums Jah r 1000 w urde aber die Propstei 
aufgehoben. Das Dorf blieb Jahrhunderte  h indurch  klein 
und arm . 1259 fand hier ein heisser Kampf statt zwischen 
E berhard von Bichelsee und W alter von Elgg, zwei 
Vasallen des Abtes Bertold von St. Gallen. Nachdem  der 
Hof A. von der Abtei St. Gallen zu w iederholten Malen 
verpfändet und wieder zurückgekauft worden war, m usste 
er um 1330 schon wieder veräussert werden und kam 
nun an die H erren von H ohenlandenberg-G reifensee. 
H erm ann von Hohenlandenberg zu Greifensee vergabte 
zu m  Trost u n d  H eil seiner u n d  seiner Voreltern Seelen  
24 . 6 . 1349 den Kirchensatz m it allen dazu gehörigen 
Rechten dem 1206 gestifteten Kloster Rüti im Zürcher 
Oberland. 1362 u. 1364 m ussten die in Schulden gera-
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tenen Landenberger A. an die B rüder Harzer von Kon
stanz verpfänden, bezw. verkaufen. 17. 8 . 1394 erw arb 
Abt Kuno von Stoffeln die H errschaft für das Kloster St.

F eu ersh ru n st in Aadort’ 2S./29. Oktober 1827. 
(N ach einem  ze itg en ö ssisc h e n  K alenderholzschnitt).

Gallen wieder zurück. 1413 kam sie durch Kauf an das 
benachbarte F rauenkloster Tänikon, dem die G rund
herrschaft nun bis 1798 zustand. Eine besondere Öff
nung (Gemeindeverfassung) erhielt A. Anfangs Juni 1469.

Zur Reformation verhielt sich die Gemeinde zuerst 
ablehnend. W eihnachten 1524 aber wurden die K ru 
zifixe und Bilder des N achts aus der Kirche geraubt, auf 
das « Ried » h inausgetragen, dort zertrüm m ert und in 
die W assergräben geworfen Die T äter blieben als U nter
tanen der Zürcher. Grafschaft Kiburg unbestraft. Im 
Juni 1525 hob Zürich das Kloster R üti auf und über
nahm  dam it auch den Kirchensatz von A., den es dann 
1843 an den Staat Thurgau abtrat. 1529 tra t die ganze 
Gemeinde zum neuen Glauben über. Als erster evan
gelischer P räd ikan t führte Gebhard G ründer die neue 
K irchenordnung durch. 1602 schloss sich W ängi als 
Filiale an die reform . Pfarrei A. an und blieb bei dieser 
bis 1858. Als E igentüm erin von 10 Lehenhöfen gelang es 
der Aebtissin von Tänikon seit 1609, in A. wieder eine 
kleine kathol. Gemeinde zu gründen. Mit Zürichs Einwil
ligung wurde 27. 8.1627 in der Kirche ein Altar gesetzt 
und der erste kathol. Gottesdienst verrichtet.

Im Toggenburgerkrieg 1712 litt A. un ter längerer E in 
quartierung  Zürcher. T ruppen. 24. 5. 1799 fanden in der 
Gegend A.-Elgg Vorpostengefechte s ta tt zwischen Oester
reichern und Franzosen. Das Dorf w urde zu dieser Zeit 
durch P lünderung und E inquartierung  hart m itgenom 
men. 1842 teilte die Zürcher Regierung das sog. Aadorfer 
Feld, auf dem einige Fam ilien sich angesiedelt hatten, 
politisch und kirchlich der Gem. Elgg zu. Dies führte 
zu einem langwierigen Streit (1861-69), der bis vor die 
Bundesversam m lung in Bern gezogen w urde und zuguns
ten der Zürcher. Auffassung endete.

Eine neue Kirche erbaute sich A. 1478 u. 1516 : das 
jetzige Gotteshaus stam m t aus 1863-65. Die erste evangel. 
Schule geht bis in den W inter 1598/99 zurück. 1746 ent
stand eine kathol. Schule. Die Verschmelzung zur gemein
samen paritätischen Schule erfolgte 1870. Sekundarschule 
seit 1857. Beginn der Pfarrbücher für evangel. A. 1723, für 
kathol. A. 1748.

Die älteste Post im Thurgau ging von W in te rth u r über 
A. nach St. Gallen (Zürich-München). Beim « Löwen » 
in A., wo sich ein Postbureau befand, waren grosse 
Stallungen (für 18 Pferde) ; h ier w urden die Pferde ge
wechselt und Vorspann genommen für den Anstieg der 
Strasse über den Tuttw ilerberg. Auch die von der Firm a 
T ür]er geführten sog. T ürlerfuhren , die den Fracht- und 
Güterverkehr besorgten, hatten beim « Löwen » ihre 
Ruhestation. Eidg. Postbureau seit 1849, Telegraphen
bureau im Dorf seit 1897, Telephon seit 1894. Station I

I der E isenbahnlinie W interthur-W hl seit 1855. Erste In 
dustrien : Grosse Spinnerei, erbaut 1825-27 von Ziegler 
& Goldschmid in W in te rth u r ; ferner die Rotfarb, 1833 
von lleinr. Sulzer-Steiner in W in te rth u r begründet, 1847 
durch Feuer zerstört und 1857/58 um gebaut. Die 1852 
gegründete, m it Gemeindegarantie fundierte Leih- u. 
Sparkasse A., die 1909 einen Umsatz von 20 Mill. Fr. er
zielte, fallierte 1910 u. brachte der Bürgergemeinde 
schweren Schaden. In der N acht vom 28./29. 10. 1827 
wurde A. von einer verheerenden B randkatastrophe heim
gesucht. 1860: 742 Ew., 1880: 904 Ew., 1888: 1076 Ew.; 
1910: Dorf A. 218 H. und 1524 Ew.; Gem. A. 517 II. u. 
3224 Ew.

Aus A. stam m t Alois Stadler (1823-79), Notar und 
thurgauischer R egierungsrat. Ferner sind zu nennen die 
beiden Industriellen Job. Heinr. Sulzer-S teiner (1805-76) 
und sein Sohn Jak. lle inr. Sulzer-B ieter (1830-94). Vergl. 
Joh. N ater: Gesch. von A . u. Umgebg. Frauenf. 1898. — 
K. H auser: Gesch. dev S ta d t , H errsch, u . Gem. Elgg. 
Elgg 1895. [H. Br.J

A Ä H U S E R  oder A M U S E R  Angesehenes f  Ge
schlecht in der schwyzer. Gem. Küssnacht, aus dem 
A ahaus  oder Aahus  stam m end, einem sog. Stecklihof 
(s. d.), der ausserhalb des Gemeinwerks s ta n d .—1. H e in i,  
beschwört m it 6 ändern Hofgenossen am W alpurgistag 
1293 das Hofrecht von Küssnacht. — 2. H e in i, 1352 B ür
ger von L uzern; er wohnt im Zehntkreis Immensee 
(offenbar auf Aahaus) und bezahlt 10 Schilling Steuer. Viel
leicht ist er es, der 1377 im Kollaturstreit zwischen der 
Gem. Küssnacht und dem Abt v. Engelberg m it dem Bann 
belegt w ird. Er wird des Rats gewesen sein. — 3. Es emp
fängt 1420 Verena A h u sin  ir erb von Jenni Ahusers  
ltinden. Dies ist die letzte N achricht über das Geschlecht. 
Vergl. K am m eram tsrodel des Stiftes St. Leodegar. — 
Steuerbüchlein  von 1382. — H ofreckt von Küssnacht. — 
Eigene Urkundensam m lung. [A. T.]

a a l ,  (Johannes),  latinisiert A ngu illa . -[- 28.5.1551. 
Bedeutendster kathol. Dram atiker der Schweiz. W urde 
aus seiner Heimat Brem garten als kathol. P rediger 
1529 vertrieben, lebte dann als Schüler Glareans in Frei
burg i. B. und als P lä rre r zu Baden im Aargau und 
kam zuletzt nach Solothurn, wo er im Febr. 1538 Stifts
prediger und 30.6. 1544 Stiflspropst zu St. Ursen wurde. 
E rg länzte  als Orgelspieler und hatte tüchtige Kenntnisse 
in Theologie, Sprachen und Mathematik. Verfasser der 
Tragödie Johannes der Täufer  (Joannis des Heiligen Vor- 
läull'ers und Töuffers Christi Jesu wahrlialffe R istori... 
Gespilt zu Solothurn 21. Juli 1549. Bern 1549), eines auf 
2 Spieltage berechneten um fangreichen Volksstückes. — 
Vergl. Jak. Baechtold : Gesch. der deutsch. L it. in  
der Schweiz. Frauenf. 1887. — A li l i  1, 1875. — Die 
B riefe  Glareans a n  Joh. A a l . . .  1 5 8 8 -5 0 ;  hg. u. eri. 
von E. Tatarinoff (im UrkuncHo. Bd 2, 3. Teil. Sol. 
1875). I H . B r . ]

A A R A U .  (Siehe GLS). Seit 1803 Hauptstadt des Kan
tons Aargau. Von jeher w ichtiger Strasscn- 
und dann auch Eisenbahnknotenpunkt.

N a m e u n d  W ap p e n , ln den beiden ältes
ten Stadtsiegeln (26. 2. 1270 & 1301) und im 
Ratssiegel (13. 6 . 1356) führt Aarau ein re
dendes W appen (Aar [— Adlerj-Au), seit dem 
Beginn des 16. Jahrb . dagegen den heutigen 

Schild : in we iss m it rotem Haupte einen schwarzen Adler 
m it roten Fängen. (W. Merz: Die G em eindewappen des 
K ant. Aargau. Aarau 1915, p. 3). U rkundliche Namens
formen : 959 und 1256 Arowo, 1263 apucl Arowe, 1267 
apud ArOuwe.

G e sc h ic h te  b is  1 4 1 5 . Eine Ansiedelung der Römer an 
der Stelle des heutigen Aarau ist n icht nachweisbar. Da
gegen führte die römische Heerstrasse Salodurum-Vindo- 
nissa d icht an Aarau vorbei. Dass damals eine Brücke 
oder Fähre existiert habe, ist blosse Verm utung. Der 
Röm erstrasse entlang wurden wiederholt Münzen ge
funden. (Vergl. J. Heierli : Die archäolog. K arte des K ant. 
A argau. 1898, p. 15). An der Stelle, wo die in m ehrere 
Arme geteilte Aare den Uebergang gestattete, erstanden 
zu dessen Schutz der T urm  Rore und die nachher soge
nannte «B urg vor der S tad t»  (Anfang des 11. Jah rb .). 
H ier hatte sich auf Boden der Markgenossenschaft Sulir 
eine Siedelung gebildet, die von den Grafen von Kiburg
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städtische O rganisation erh ielt und nach dem Ki burger Ur
bar zum Amt Lenzburg gehörte. Mit dem Tode Hartmanns 
des Aeltern 1264 w urde sein Neffe Rudolf von Habsburg' 
Erbe der Iti burger in der Oslschweiz. E r kaufte seiner 
Mündel Anna von K iburg 1273 auch ihre Besitzungen im 
Aargau ab. Damit kam Aarau an das Haus Habsburg.
4. 3. 1283 erteilte der inzwischen zum deutschen König

sern der Edelleute Steuern zu beziehen. Steuerfreiheit 
verblieb n u r dem heute in das R athaus eingebauten Turm  
Bore, d. h. dem m it Mauer und Graben abgeschlossenen 
Hof des S tad therrn , der eine F reistatt war (vergl. Hein
rich Zschokkes Erzählung Der F re iho f von A arau), 12.
2. 1515 jedoch von der Stadt erworben und sofort, seiner 
Im m unität entkleidet wurde. Die stldl. Vorstadt blieb

A nsicht der S tadt Aarau von  N orden her. 1612.
(Nach dem O elbild  von  H ans U lrich  F isch  II im Stadtratsaal in  Aarau).

erwählte, stets jedoch auf die S tärkung der habsburgi
schen H ausm acht bedachte Graf Rudolf den B ürgern  von 
Aarau nach dem Vorbilde desjenigen von W in te rth u r 
(1264) das erste St u ltrecht m it einer Reihe von Freihei
ten und Vorrechten. Bestätigt wurde diese sog. Rudolfina 
durch  Herzog Rudolf von Oesterreich 2 2 . l t .  1283 und 
Herzog Albrecht von Oesterreich 31. 10. 1292, welch’ 
letzterer den B ürgern von Aarau zugleich das W ässe
rungsrech t aus der Stillr gestattete.

2. 2. 1301 aber gaben sich Schultheiss, Rat und 
B ürger die ersten eigenen Satzungen (zweites Stadt- 
recht). W ie die m eisten aargauischen Städte w ar auch 
Aarau, weil es auf herrschaftlichem  Grund und Bo
den lag, Eigen der Herrschaft. Dieser standen die 
hohen und niederen Gerichte, sowie der Kirchensatz 
zu. Aarau er B ürger kämpften auf Seite Oesterreichs 
it. a. 1386 bei Sempach (wo der Schultheiss, B urkart 
Vogt, und 13 B ürger fielen und 1405 am Stoss gegen die 
Appenzeller.

Die kleine Stadt gedieh und erweiterte um 1337 ihren ' 
M auerring nach Osten.. Herzog Albrecht erteilte ihr das 
Recht, von den Brot- und Fleischbänken und den Häu-

oline Befestigung, so dass sie z. B. 1388 von durchziehen
den B erner T ruppen in Brand gesteckt werden konnte. 
Im  14.715. Jahrb . w urde die « Halde» m it dem 1270 
gestifteten Frauenkloster der Schwestern von Schännis 
in die Stadtbefestigung ein bezogen. Nie zur eigentlichen 
S tadt gehörte dagegen das « Schlössli », d. h. die gegen 
die Aare gelegene « Burg vor der. S tadt ». Die Existenz 
der Aarebrücke ist im 14. Jah rb . erwiesen. Sie brachte 
aber den Aarauern schwere Sorgen, da der Strom  sie 
oftmals teilweise oder ganz wegriss, zum letztenmal 1843. 
Seit 1850 ist die Brücke, den Fluten unerre ichbar, an 
Ketten aufgehängt.

B e r n is c h e  H e r r s c h a ft .  Nach der Aechlung Herzog 
Friedrichs IV. (30. 3. 1415) forderte König Sigm und 
die Eidgenossen auf, sich der habsburgischen Vorlande 
zu bemächtigen. Die Berner zogen zuerst zu Felde und 
eroberten, m it den Solotliurnern vereint, 20. 4. 1415 
Aarau. Die Stadt leistete beiden Ständen den Treueid, wo
für ih r dann Bern am selben Tag ihre Freiheiten und 
Rechte bestätigte. Als der König die Eroberungen als zu
handen des Reiches gemacht betrachtete, die Eidgenossen 

I sie aber n icht herausgeben wollten, kam es zu Verband-
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jungen, in deren Folge Aarau an Bern verpfändet | 
wurde (I. 5. 1418). Unterdessen hatte  der König zur 
W ahrung  seines R echtsstandpunktes am ‘20. 3. 1417 
Aaraus Freiheiten auch seinerseits bestätigt und der Stadt 
am 29. 1. 1418 den Blutbann verliehen. Eine W iederein
lösung der Pfandschaft erfolgte nie m ehr. Die letzten 
Beziehungen des Reiches zu Aarau sind die Bestä- j 
tigungen der F reiheiten durch König Sigm und 1434 und 
Friedrich III. 1442.

13. 5. 1464 Hess sich Bern die Huldigung erneuern 
und zwar ausschliesslich zu seinen eigenen Banden, 
womit Aarau Solothurns M ithoheit abschüttelte. Bern 
freilich mischte sich m ehr als ehemals das Haus Habs- 
burg-Oesterreich in die innern  "Verhältnisse der Stadt im 
Sinn einer B eschränkung der Autonomie ein und ver
langte z. B. ausserordentliche Steuern (siehe Angster
brief). Aarau w urde Munizipalstadt.

Thomas von Falkenstein, H err von Gösgen, lockte 
6 . 5. 1449 zwanzig Aarau er Bürger, m eist aus der Vor
stadt, in einen H interhalt bei W öhhnsw il, dem alle bis 
auf Einen erlagen. 1468 zog der österreichische Adel, 
d a ru n te r wieder der Falkensteiner und Hans von Reeh- 
berg, gegen Aarau und nahm  hier an die 400 Stück 
Vieh weg ; die R äuber w urden aber von den Bürgern 
verfolgt und eingeholt, 28 von ihnen erschlagen und 
9 Gefangene gem acht, die m an dann in Aarau durch das 
Schwert" h inrichtete. U nter der von Karl dem Kühnen 
hingem ordeten Besatzung von Grandson befanden sich 5 
Bürger von Aarau, und 120 Mann aus der Stadt nahmen 
Teil an der M urtner Schlacht (1476). Ebenso beteiligte 
sich das Aarauer Kontingent an der Schlacht von Dörnach 
vom 22. 7. 1499.

Auf seiner Reise zur B erner D isputation '1528 kam 
Ulrich Zwingli Dinstcig nach N eu jar zu nacht nach Aa
rau . Als dann Bern den U ebertritt zur Reformation 
beschloss, Hessen am 1. März zwei Abgeordnete die 
Aarauer B ürger darüber abstim m en, wobei 125 für den 
alten und 146 für den neuen Glauben sich aussprachen. 
Die ersten evangelischen P farrer waren Johannes Zehnder 
und Jakob Otter. Da Aarau sich schon früher das Recht 
zur eigenen Leutpriesterw ahl errungen hatte, erloschen 
m it der Reformation alle Rechte des K irchenpatröns — 
des Stiftes B erom ünster. Seit 1531 versam m elten sich 
die Abgeordneten der reform ierten Stände häufig in 
Aarau. Dem Herzog Georg von W ürttem berg  wurde 1549 
der zeitweilige Aufenthalt gestattet un ter der Bedingung,
« dass Se. Hoheit und dessen Leute keine Schulden 
m achen, der reform ierten Religion nachleben und zu 
keinen Klagen Anlass geben ». 1551 veranstaltete die 
Stadt ein solennes Jugend fest, an dessen 2. Tag ein vom 
Lenzburger L andschreiber H erm ann Haberer verfasstes 
Schauspiel aufgeführt w urde. 1557-59 hielten sich hier 
93 ihres evangel. Glaubens wegen aus England vertriebene 
Personen auf. 1589 stiess der ganze Auszug m it der 
Stadtfahne von Aarau zu den gegen Savoien in das Fau- 
cigny einrückenden B erner T ruppen. Als 1632 der Aargau 
in U nruhe w ar wegen des Einfalles von 8000 Mann deut
schen und spanischen Kriegsvolkes ins Fricktal, wurde 
wiederum  der ganze Auszug aufgeboten. Im B auernkrieg 
von 1653 zwangen die Aufständischen eine in Aarau 
hegende Truppe von 500 Mann aus Basel und Mülhausen 
zum Abzug. Anfangs und Mitte Mai zogen die Bauern 
neuerdings vor die Stadt, beidemale ohne etwas auszu
richten . Im ersten Vilm ergerkrieg verloren 14. 1. 1656 14 
Aarauer Bürger das Leben. 1. 4. 1658 kam in Aarau ein 
Allianzvertrag zustande zwischen der Krone von F ran k 
reich einerseits und den reform ierten Orten samt ihren 
Zugewandten und Verbündeten andrerseits. 1667 wütete 
die Pest. Der Aarauer Friede (siche diesen Art.) von 
1712 beendete den Toggenburgerkrieg. W egen des Weid
gangs der Ziegen und des dadurch entstehenden Scha
dens brach zwischen dem Rat und einer Anzahl Bürger 
der sog. Geissenstreit (1777-79) aus, der bis vor die 
Obrigkeit in Bern gezogen wurde. 1789 entstand das 
heute noch blühende Kadettenkorps.

H e lv e t ik . Eine hervorragende Rolle spielte Aarau in 
der Zeit der helvetischen Revolution. Zur Besprechung 
der drohenden Gefahren versam m elte sich h ier 27. 12. 
1797 eine ausserordentliche Tagsatzung, die letzte der al
ten Eidgenossenschaft. Schliesslich aber kam es n u r  zur

feierlichen Beschwörung der alten Bünde, die 25. 1. 1798 
im Schachen stattfand. Seit dem 9. Jan u ar befand sich 
in Aarau der französische Gesandte Josef Mengaud, der 
die Mehrzahl der Bürger für F rankreich  zu gewinnen 
vermochte. Kaum hatte sich die Tagsatzung aufgelöst, 
als der offene A ufruhr losbrach (1. 2. 1798) und man 
einen längst bereit gehaltenen Freiheitsbaum  entrichtete. 
Die Stadt verweigerte deü Auszug ih rer T ruppen zum 
Schutz, der Grenzen Berns gegen die französische Inva
sion. ln den ersten Tagen des März entschied sich m it 
dem Fall Berns das Schicksal der ganzen alten Eidge-

A arau: « Die B u rg  vor  der S tad t»  (S ch lössli).
(Nach einem  Stich  aus der 1. H älfte des 19. Jahrhunderts).

nossensehaft. Die Truppen des Generals Brune besetzten 
Aarau, wohin auch General Schauenburg kam. Am 22. 
März versammelte sich h ier die sog. « provisorische Na
tionalversam m lung », die am 26. März einstim m ig die 
helvetische Verfassung annahm . Aarau w urde die erste 
H auptstadt der Helvetischen Republik. Die feierliche E r- 
öffnung der Ratsversam m lungen fand am 12. April im 
Rathaus statt. Ein Festm ahl beschloss das denkwürdige 
Ereignis. Von nun an tagten die gesetzgebende Versamm
lung im städtischen Rathaus und das D irektorium  im 
Gasthaus zum Löwen (dem jetzigen Regierungsgebäude). 
Am 20. Septem ber jedoch siedelte die Regierung nach 
Luzern über.

V e r fa s s u n g  b is  1 7 9 8 . Aaraus Stadtverfassung war 
ursprünglich rein dem okratisch. Die Bürger bildeten in 
ih rer Gesamtheit die Gemeinde. Bald stellten der ein
gesessene Dienstadel und einige zu Reichtum und Ehren 
gelangte bürgerliche Geschlechter eine Klasse für sich 
dar als « Adel » oder « Junker » gegenüber dem « gemeinen 
Mann ». Beide Teile aber waren von jeher ratsfähig. So 
gab es in Aarau bis zum Ende der Berner Herrschaft nie 
ein Patriziat. Neben dem Bürger erscheint von Anfang 
an der Einsasse und der Gast; jener w ar n icht regim ents
fähig. dieser hielt sich n u r vorübergehend in der Stadt 
auf. Mehr und m ehr gingen die Kompetenzen der Ge
meinde, d. h. der Gesamtheit der Bürger auf die Räte 
über : Kleiner, M ittlerer und Grosser Rat. An der Spitze
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der Verwaltung stand der Schuitheiss, neben ihm der | 
Kleine R at von 8  M itgliedern. Seit dem Beginn des |

Aarau zu E nde des 18. Jah rh un d erts. (N ach einem  ze itg en ö ssisc h e n  F arbenslich  ; g ez . von  
G. Lory, g e s t . von M arquard W ocher).

15. Jah rh . erscheinen «die Dreissig» oder der Mittlere 
R at, aus 18 M itgliedern bestehend. Die jüngste  der 
städtischen Behörden waren die sog. « Bürgere » (der 
Grosse Rat) m it ebenfalls 18 Mitgliedern. Räte und Bur
ger bildeten zusam m en das B lutgericht. Aktuar der säm t
lichen städtischen Behörden w ar der S tadtschreiber. 1777 
w urde ein besonderer G erichtschreiber bestellt. liand - 
w erksorganisationen (Zünfte) gewannen in Aarau auf das 
öffentliche Leben keinen Einfluss. — Zur fö rd e ru n g  ihres 
Schulwesens ta t die kleine Stadt, was in ih ren  Kräften 
lag. Ein grosszügiges W erk  bildete die Schulordnung j  

von 1787.
M od ern e Z e it . Am 6 . 1.1802 Eröffnung der Kantons

schu le; neues Gebäude 1896. Die Mediationsakte machte 
Aarau zur H auptstadt des neugegründeten Kantons Aar
gau, dessen e rster Grosser Rat am 25. 4. 1803 im Rathaus 
zusam m entrat. 1804 wurde das Jugendfest (Maienzug) 
m it besonderm  Glanz gefeiert und dazu die Jugend aus 
den ändern  aargauischen Städten eingeladen. 1811 g rün
dete man die « Gesellschaft für vaterländische K ultur im 
Kanton Aargau », die zunächst eine « Hülfsgesellschaft 
für Aarau und Um gebung» schuf. Im  gleichen Jah re  e r 
folgte durch Heinrich Zschokke die G ründung einer frei
m aurerischen Vereinigung. Ende 1813 befand sich in Aa
rau  das H auptquartier der eid
genössischen Armee u n ter von 
W attenw il, bis am 22. Dezember 
der von der Tagsatzung bewil
ligte D urchm arsch der Verbün
deten begann.Vom 7.-12. 6 . 1824 
organisierte die Schützengesell- 
schaft Aarau im Schachen (W af
fenplatz) das erste eidgenössi
sche Schützenfest, das den 
Anstoss zur Grü ndung des schwei
zerischen Schützenvereins gab.
1830 brachen infolge der Ver- 
fassungsrevision W irren  aus, 
und die Stadt wurde vom 6 .-8 .
Dezember von 6000-8000 Auf
ständischen, die jedoch treffli
che M annszucht hielten, unter 
F ührung  vonGrossrat und Schwa- 
nenw irt Heinr. Fischer zu Me- 
renschw and besetzt. 1832 fand 
das erste eidgenössische T u rn 
fest sta tt und vom 1.-8. 7. 1849 
w ieder ein Schützenfest. 1880 
wurde eine kantonale Gewerbe-, llande l- '[und  L and
w irtschaftsausstellung abgehalten. 1896 entstand das kan
tonale Gewerbemuseum. E isenbahnstation se itjl 856 (Zen

tralbahn) und 1858 (Nordostbahn : Brugg-Aarau) ; Tele
graph seit 1852, Telephon seit 1886. Die neue Infanterie

kaserne wurde 1849 bezogen, die 
Kavalleriekaserne 1879. Von 1822- 
36 befand sich h ier das kanto
nale Lehrersem inar : das seit 
1804 bestehende T öchterinstitu t 
w urde 1872 durch Anschluss 
eines L ehrerinnensem inars er
weitert. Kantonale K rankenan
stalt beschlossen 1882, eröffnet 
1887. Die Musikgesellschaft (Col
legium Musicum) wurde 1704 
begründet und 1768 wieder auf- 
gefrischt. Seit 1850 besteht der 
Zäzilienverein und seil 1853 eine 
S tadtm usik. Kein ständiges Thea
ter, aber oft W andertruppen. 
Die städtische Verwaltungsor
ganisation beruht auf dem kan
tonalen Gem eindeorganisations
gesetz. Katholische Pfarrei er
richtet durch  Dekret vom 21.
6 . 1803, seit 1828 zum reorgani
sierten Bistum Basel(Landkapitel 
Mellingen) gehörig.

K ir c h lic h e s . — Die Kapelle 
w ird als Tochterkirche von Suhr 
1275 zum ersten  Mal genannt. 

Ih r  frühester Geistlicher soll Peter G ürtler gewesen sein 
(1277). 7. 7. 1403 überliess der K irchherr von Suhr 
nach gewaltetem S tre it die W ahl des Geistlichen dem 
Hat von Aarau. L ehensherr beider Kirchen w ar die 
H errschaft Oesterreich, die sie 22. 1. 1400 dem Chor
herrenstift M ünster verschenkte. 1857 gingen sie an den 
Stand Aargau über.

Noch vor 1350 erhie lt die Kapelle eine Vergabung für 
den Bau des Chores, 1442 eine solche für einen neuen 
Glockenturm ; 1453 schenkte Hans Meier von A. eine 
neue Orgel, die 1755 durch eine andere von Bern aus 
der H eiliggeistkirche geschenkte und wieder 1891 durch  
ein m odernes W erk ersetzt w urde.

1471 hatte die Kapelle 12 Altäre m it 9 Kaplänen ; nach 
dem Neubau 1471, wozu die Steine von der R uine Ober- 
gösgen geholt w urden, w ard sie 1479 geweiht. Am 2. u. 
10 . 3. 1528 w urden infolge der G laubensänderung die 
Bilder aus der Kirche entfernt. 1568 wurde diese von der 
M utterkirche S uhr ge trenn t und A. zur selbständigen 
P farrei erhoben. Von 1803 an diente sie zum Gottesdienst 
der Reformierten und der neu errichte ten  kathol. Pfarrei 
gemeinsam , bis letztere 1886eine neue besondere röm isch- 
kathol. Kirche (St. Peter und Paul) bezog, w ährend die 
C hristkatholiken nun die alte reform . Kirche m itbe

nutzen. Der K irchturm  enthielt fünf Glocken, die älteste 
von 1435, die ändern  von 1526, 1548. 1663. 1728. Mit Aus
nahm e der grössten wurden die übrigen 1862 zu einem

A arau: G asthöfe zuin W ilden  Mann und Goldenen L öw en im H intergrund (Sitz des h elvetisch en  
D irektorium s A p ril-S ep tem b er 1798). (Nach einem  S tich  au s der 1. H älfte des 19. Jahrh.).



A arau : A lter P u lvertu rm . (Nach einem 
Stich aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts).

den Namen Rosengarten. Hier steht auch das neue Ivre 
m atorium.

Die Pfarrb iicher beginnen für Taufen '1534, für Ehen 
1544. für Todesfälle 1673; die der kathol. Gem. 1881.

K l ö st e r . Das Schwesternhaus von Schännis, vom 3. 
Orden des h. Franziskus, später A ugustinerinnen, an der 
Halde gelegen, w ard 1270 m it Steuerfreiheit von der Stadt 
begabt ; von ih r  und 1271 auch von Rudolf v. Habsburg 
in Schutz genommen, hatte  es seit 1315 eigenen Gottes
dienst in seiner Kapelle und seit 1396 eigenen Kirchhof 
m it Kapelle. Nach der Aufhebung 1528 diente es als La
teinschule, 1693 als Spital, 1783 als Seidenbandfabrik ; 
1813-50 w ar es in Privatbesitz, und 1850 wurde es von der 
Stadt erworben und als Arm enhaus benutzt. —  1350 wird 
ein Augustinerkloster genannt, ein M inoritenkloster 1350 
bis 1528 und das Predigerkloster 1350. Sie dienten wohl 
nu r als Absteigequartiere für sammelnde Mönche, da 
keine Urkunden vorhanden sind. Die beiden letztem  nah
men den Platz des heutigen Gasthofes zum Ochsen ein. — 
Die drei Schwesternhäuser — am Graben, am Kirchhof, 
in der (obcrn) Vorstadt — dienten als lebenslänglicher 
Aufenthaltsort für unbem ittelte einzelstehende Frauen. — 
1434 werden Beginen erw ähnt und 1406 eine Klausnerin 
Margarita. — 1344 erscheint ein Spital in der Vorstadt m it 
einer St. Niltlauskapelle, wo die Kranken und die W ärter 
Messe hörten. Das Siechenhaus St. Anna, 1350 erstmalig 
genannt, ging Ende des 17. Jah rb . ein. Das Beinhaus auf 
■dem alten Friedhof wurde 1748 abgetragen. — Vergl. 
A. Nüscheler: Die arg. Gotteshäuser in  den D ekanaten  
Hochdorf... (in der Argovia. 28). [F. W .]

 ̂ H a n d e l u n d  In d u s tr ie . Seit 1600 hatte Aarau eine 
Färberei und Bleiche. Um 1680 brachten die Hugenotten 
Zucht und Industrie  der Seide. 1703 wurde eine W oll
tuchfabrik errichtet. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
fühl te « Vater » Joli. Rud. Meyer die Seidenbandfabri
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kation ein, und 1810 errichte te  Joh. Herzog von Efflngen, 
der spätere aarg. B ürgerm eister, eine mechanische 
Baumwollspinnerei. Rühm lich bekannt sind die Aarauer 
Messerschmiede aus dem 18. u. 19. Jah rh ., a ltbekannt auch 
das Hafner- und Töpfergewerbe, die Glocken- und Iiano- 
nengiesserei, die Büchsenmacherei. Aus dem Anfang des 
19. Jahrh . datiert die w eltberühm te Aarauer Reisszeug
fabrikation. Eine Buchdruckerei besass Aarau seit etwa 
1750; 1802 etablierten sich h ier J. J. Christen und 1804
II. R. Sauerländer als Buchdrucker und Verleger. An der 
Aare war ein w ichtiger Flösserstapelplatz. Î854 wurde 
die Aarg. Bank gegründet (seit 1913 Kantonalbank), 1872 
die Aarg. Kreditanstalt, 1868 die Spar-, Leih- und Dis
kontokasse.

H e r v o r r a g e n d e  M ä n n er . Siehe die A rt.:  Franz Xaver 
B ronner (1758-1850). — Dr. Seb. Fahrländer (1768-1841).
— Karl Peer-Herzog (1820-1880). — Hans Ulr. Fisch 
(1583-1647). — Friede. Frey-Herosé (1801-1873). — Abr. 
Eman. Fröhlich (1796-1865). — Ferd. Rud. Kassier (Î77O- 
1843). — Joh. Herzog (1773-1840). — Hans Herzog (1817- 
1894). — Dr. Jakob Hunziker (1827-1901). — Augustin 
Keller (1805-1883). — Heinr. Kurz (1805-1873). — Joh. 
Rud. Meyer (1739-1813). — Rud. Rauchenstein (1798-1879).
— Ernst Ludw. Rochholz (1808-1892). — Ed. Rothpletz 
(1800-1849). — Emil Rothpletz (1824-1897). — Karl Rud. 
T anner (1794-1849). — Heinrich W irri (nachgewiesen 
1544-1571). — Heinrich Zschokke (1771-1848).

B ib lio g r a p h ie . W alter Merz : Die S ta d t A ra u  als 
Beispiel einer landesherrl. S ta d tg rü n d u n g ... Arau 1909. 
4 " .  — Das S tad trech t von A ra u  ; hearb. u. hg. von 
W alter Merz. (S a m m lu n g  schweizer. B echtsquellen : 
A rgau . 1. Teil, Bd 1). Arau 1898. — E rnst Zschokke : Die 
Gesch. des Aargaus ; dem  aarg. Volke erzählt. Aarau 
1903. — Christian Oelhäfen C hronik der S ta d t A arau ..

Aarau : R athaus m it dem Turm  Rore.
(Nach einem Stich aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts).

bis 1J98. Aarau 1840. — Chronik der S ta d t A arau (bis 
zu m  Jahre 1820 '. Aarau 1881. — Joh. Müller : Die S ta d t  
A a ra u ;  ein B eitrag zur H eim atkunde. Aarau 1865. — 
Urkundenbuch der Stadt. A arau ; m it einer his tor. E in l...

AARAU
harm onischen Geläute umgegossen. — Der Friedhof bei 
der Kirche w urde 1541 geschlossen und vor das Lau- 
.renzentor, von 1806 an ln das Zelgli verlegt ; er führt
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hg. von H. Boos. (Argovia. 11). Aarau 1880. — Gabr. 
Meyer : Berichte, über die E in fü h ru n g  der R eform ation  
in  A a r a u ...;  [m ügeteilt] von W . Merz. Lenzburg 1894.
— E rnst Zschokke : Gesch. des K adettenkorps der aarg. 
Kantonsschule. Aarau 1909. — Marta Rei m ann : Die 
Gesch. der A arauer S tad tschulen  bis zum  Ende, der 
bern. H errschaft f  1210-1198J. Aarau 1914. — W alter 
Merz : Die m itte la lte rl. B urganlagen und  W ehrbau
ten  des K a n t. A argau. Bd 1. A rau 1905. — A rthur 
Schm id : Die A arg . B ank (1854-19121. Aarau 1913. — 
(Alb. Tschopp-Bretver) : Geschichte der Loge zur B ruder
treue in A arau  1811-1911. Aarau 1911. — Alb. B rugger: 
Gesch. der A arauer Zeitung  (1814-21). Diss. Zur. 1914.
•— K. Ramseyer : Die S ta d t A arau . (H eim atschutz. 9, 
1914 ; p. 37-45). — W. Merz : W appenbuch der S ta d l  
A ra n . Arati 1918. — A rgovia  ; Jahresschrift der histor. 
Gesellschaft des K ant. A argau. Bd 1 11'. Aarau 1860 11.
— A a ra u er N eujahrsblä ttcr  1910. — Taschenbuch der 
histor. Ges. des K ant. Aargau. 1896 ff. — P rogram m e  
der aarg. K antonsschule. [H . B r . ]

A A R A U ,  v o n ,  auch A R O U W ,  A R O W ,  A R O W A .
1. T Z ürcher Geschlecht des 14. Jahrb . 21. 6 . 1319 ver
kauft der Pfleger der M inderbrüder zu Zürich deren Haus 
u n ter Niedern Zäunen den Kindern der Frau M e c h t h i ld  
-j-von A. zu einem Leibding. Alle diese Kinder leben noch 
1348 : die 3 Töchter sind « Schwestern » ,  F r a n c . is c u s  ein 
Karm eliter. Der in der Verschwörungsurkunde 17. 8.1348 
erw ähnte BürgeD i e t l i n  von A. dürfte dagegen ein Angehö
riger des Geschlechtes Dietel sein. F rau  .1 u d e n t a ,  « Schwes
te r» , verkauft 27. 5. 1349 die Eigenschaft ihres Hauses am 
Graben ob der Brunngasse. W eitere « Schwestern « und 
sonstige Personen sind erw ähnt in den Zürch. S teuer
büchern I, un ter A rati und A r  ü. Vergl. UZ X 3610. - St.- 
Arch. Zur. : S ta d t u. L a n d  1451 ; Oetenbach 381; H in 
tera m t 103. — W . Merz : W appenbuch der S ta d t Arciu, 
p. 18. [F. H.]

2,-j- Geschlecht oder Persönlichkeiten des 14. Jahrb . in 
W in te rth u r [Arow, AroweJ : 1. K onrad, Magister. — 2. 
H einrich , C horherr auf dem Heiligenberg 1364. Vergl. K. 
H auser : heiligenberg  (im  N b l. S tad tb ib i. W. 1908). [K. H.]

3. f  Bürgergeschlecht (Arow  etc.) zu Aarau des 14/15. 
Jah rh . Das Siegel des Johannes von 1381-99 zeigt im geteil
ten Schild 2 : 1 Adlerköpfe. W . Merz : W appenbuch der 
S ta d t A rati, p. 18 u. 325, sowie Siegel ta fei I N r 2. [F. H.]

A A R A U - M E N Z I K E N  oder W in en talbahn . Elek- 
triseh e  Schm alspurbahn von 22,5 km Länge. Die An
regung zur Erstellung von Lokalbahnen im Aargau gab 
eine Schrift von N ationalrat Ingenieur Dr. Konra- 
din Zschokke über Nebenbahnen im  K anton A a r
gau  (1898). Neben der Linie Aarau-Schöftland (Suh- 
rentalbahn) kam m it Beteiligung des Kantons und der 
Gemeinden noch zur Ausführung die Linie Aarau-Reinach- 
Menziken (W inentalbahn), die 5. 3. 1904 eröffnet wurde. 
Vergl. Plazid W eissenbach : Das E isenbahnw esen der 
Sch weiz. 1, 1913 ; p .  251. [H. B r . ]

A A R A U - O L T E N .  Stamm linie der ehemaligen Schwei
zer. Zentralbahn (s. d.J, dem Betrieb übergeben : Olten- 
Aarau (Schachen) 9. 6 . 1856 und Aarau (Schachen) — 
Aarau Bahnhof 1. 5. 1858. [H. Br.]

A A R A U - S C H C E F T L A N D  oder S u h r e n t a l b a i in .  Aar
gauische Lokalbahn ; 10,7 km lang ; m it elektrischem  
Betrieb. Verbindet das Suhrental mit Aarau. 19. 11. 
1901 dem Betrieb übergeben. Der Entw urf eines kanto
nalen Subventionsgesetzes der Suhren- und der W inen
talbahn wurde vom aarg. Volk 3. 12. 1899 verworfen. 
Vergl. den Art. A arau-M enziken . [H. B r . ]

A A R A U  - Z Ü R I C H .  Stam m linie der ehemaligen 
Schweizer. Nordostbahn (s. d.J, dem Betrieb übergeben : 
Zürich-Baden 9. 8 . 1847, Baden-Brugg 30. 9. 1856 und 
Brugg-Aarau 15. 5. 1858. [H. B r . ]

A A R A U E R ,  auch A R O W E R ,  AR O U  W E  R. 1. f  Ge
schlecht der 2. Hälfte des 14. Jah rh  in Zürich : E b erli, 
Jakob, Rudi und die Arouw erin . — Siehe Zürch. S teuer
bücher I ,  unter A rauer. [F. H.]

2. -j- Bürgergeschlecht in W in te rth u r (Arower) : Ru
d o lf ,  m it seiner Frau Bela 1374 und dem Sohne H einrich  
1381. — Vergl. Urk. im S tadtarch. W thur. [K.. H.]

A A R A U E R  F R I E D E . Friedensschluss v o m ii. 8.1712. 
E r beendete den Toggenburgerkrieg (auch 2. Vilmerger- 
und Zwölferkrieg genannt) zwischen Zürich und Bern

einerseits und dem F ürstab t von St. Gallen, sowie den 
Ständen Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug an
drerseits.

Nachdem die T ruppen von Bern und Zürich ihre Geg
ner geschlagen und  die Stadt Baden nach kurzer Belage
rung am 3. Jun i bezwungen hatten , waren vorläufige 
Friedensverhandlungen schon im Juni in Olten und Aarau 
gepflogen worden. Zu verm itteln suchten besonders die 
neutralen Orte G larus, Freiburg , Solothurn, Basel, Schaff
hausen, Appenzell und die Städte St. Gallen und Biel. Am
8. Juli kam  ein Friedensentw urf zustande, dem am 18. 
Luzern und Uri beistim m ten, w ährend ihn Schwyz, Zug 
und Unterwalden ablehnten. Am 21. w urde dann eine 
Abteilung B erner T ruppen, die bei Sins lagerten, von den 
Bauern aus den Ländern überfallen und vernichtet. Am 
folgenden Tage vereinigten sich die L ändertruppen m it 
den heranm arschierenden Luzernern, und am 25. Juli 
kam es bei Vii morgen zu dem glänzenden Sieg der 
Berner. Nachdem von den Zürchern noch Rapperswil 
genommen worden, sandte die Luzerner Regierung am 
31. Juli Abgeordnete zum Abschluss eines Friedens 
nach Aarau. Ihnen schlossen sich die Boten der Länder 
an. Am 6 . August kam en im R athaus die V ertreter a ller 
13 eidg. Stände und der zugewandten Orte zusammen. 
Als Ergebnis ih rer Beratungen wurde am 11. August der 
gemeinsame « Landfrieden » vereinbart und besiegelt. 
Darin waren nam entlich folgende H auptpunkte festge
legt : 1) Zürich und Bern behalten die Grafschaft Baden, 
sowie B rem garten und die untern  freien Aemtcr (begrenzt 
durch  eine gerade Linie von Lunkhofen nach Fahrw an
gen), alles u n ter Vorbehalt der Rechte von Glarus ;
2 ) Rapperswil und H ürden fallen an Zürich und Bern;
3) B ern w ird in die M itherrschaft über alle Vogteien ein
gesetzt, an denen es bisher noch keinen Anteil hatte, näm 
lich T hurgau, R heintal, Sargans und das obere Freiam t ;
4) überall w ird sowohl den Reform ierten als den Katho
liken volle Religionsfreiheit zugesichert ; 5) will der Abt 
von St. Gallen mit Zürich und Bern n icht Frieden schlies- 
sen, so sollen die eidg. Orte sich seiner n icht w eiter 
annehm en. Unter Vorbehalt der Religionsfreiheit und 
Zusicherung eines Anteiles an der Verwaltung blieben die 
Toggonburger U ntertanen der Abtei St. Gallen.

Am 1. Septem ber feierte m an das Friedensfest in Bern 
un ter grossem Gepränge. Bei diesem Anlass wurde im 
M ünster ein Festspiel zur V erherrlichung der Berner 
Kriegstaten aufgeführt: « Das verw irrte, aber w iederher
gestellte Griechenland ». Verfasser w ar der stud, theol. 
Joh. Rud. Nüsperli von Aarau, der 1713 P farrer in  seiner 
Vaterstadt wurde und h ier 1722 f .  Der Stadt Aarau sprach 
die Berner Regierung ih re  volle Zufriedenheit und Aner
kennung aus für die treue Ergebenheit und die gute Auf
nahm e und Pflege der vielen Verwundeten des Feldzuges. 
Vergl. die L ite ratu r un ter Aa r a u  u. Aa r g a u . [H. B r . ]

A A R A U E R  K A P I T E L .  Eines der 8  Kapitel (oder 
Klassen), in welche die deutsche Landschaft der S tadt 
Bern bis 1798 in k irchlichen und Schulsachen eingeteilt 
war. Dazu gehörten folgende 20 Pfarreien : Aarau sam t 
allen h ier am tenden Geistlichen, Birrw il, Entfelden. E r- 
linsbach, Gundiswil, Gränichen, Kilchberg, Kölliken, 
Kulm, Leerau, Leutwil, Reinach, Reitnau, Rued, Rup- 
piswil, Schöftland, Seengen, Seon, Su hr, Uerikon. Dem 
Kapitel stand ein Dekan vor. Leu. 1, 315 f. [H. B r .]

A A R A U E R  Z E I T U N G  1814-21. Liberale Zeitung; 
Fortsetzung der im gleichen Verlag erschienenen und 18T3 
eingegangenen M iszellen fü r  die neueste W eltkunde. 
Sie w ar neben dem ebenfalls in Aarau erscheinenden, 
von Heinr. Zschokke redigierten Schweizerboten  das zu 
seiner Zeit bedeutendste schweizerische Blatt, das seiner 
Aufrichtigkeit und Unerschrocken heit wegen viel unter 
politischen Verfolgungen zu leiden hatte und ihnen im 
Jun i 1821 auch erlag. Verleger und Chefredaktor w ar der 
B uchhändler Heinr. Remigius Sauerländer  (1776-1847), 
Redaktor der dem Blatt seine Bedeutung gebenden 
Schweizerartikel der Zürcher Gelehrte und Politiker 
Dr. P a u l Esteri (1 7 6 8 -1 8 3 1 ). Von Redaktoren des aus
ländischen Teils sind n u r bekannt Prof. Friedr. Held
m ann (1776-1838) und Joh. Bapt. Pfeilschifter 1816. Die 
A . Z. erschien wöchentlich 3 mal (Montag, Mittwoch u. 
Samstag) in Q uartnum m ern m it Beilagen. Der Preis w ar 
8 11. 15 Kreuzer rhein . oder 12 Schweizerfranken. Die
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Auflage betrug einige Tausende. Aus der Verschmelzung 
der A. Z. m it der Zürcher 'Leitung ging im Juli '1821 die 
Neue Zürcher Zeitung  hervor, in der Usleri ebenfalls die 
Redaktion der Schweizerartikel übernahm . Vergl. Alb. 
B rugger.: Gesch. der A . Z . (im TA 1914). [H. Rn.] -

A A R B E R G  (Kt. Bern, Amtsbez. Aarberg). (Siehe GLS).
Altes Amtsstädtchen im Seeland, ehemals von 
der Aare umllossen. W appen : ln Silber ein aul
lliegender schwarzer Adler auf 3 roten Bergen.

Die Stelle von A. w ar schon zur Römer
zeit besiedelt und als strategisch wichtiger 
Punk t (Aareiibergang) wohl auch befestigt. 
Graf Ulrich III. von N euenburg (1182-1225) 
gründete um 1220 die Stadt Aarberg (Arolcte 

mons) m it den nämlichen Rechten und Freiheiten, wie sie 
Freiburg  besass. Sein jüngster Sohn Ulrich ( f  1276), der 
A. als Erbteil erhalten hatte, gab der Stadt 1. 5. 1271 eine 
-Handfeste. Aus deren Zollbestimmungen geht hervor, dass 
A. für den M arktverkehr eine grosse Bedeutung hatte. Mit 
dem Handel blühte auch das Handwerk. Ulrichs Sohn 
W ilhelm  ( f  13231 bestätigte 1285 
A's Freiheiten. U nter W ilhelm s 
Sohn Peter (-;- um 1372) belager
ten die B erner 1339 Burg und 
Stadt, ohne sie jedoch bezwin
gen zu können. 1358 aber musste 
sie Peter der Stadt Bern um 
4000 Gulden verpfänden. Am 
24. März bestätigte Bern Hand
feste und Freiheiten. Die ers
ten  B erner Vögte waren Peter 
von Seedorf 1358-60, Peter von 
Balm 1360-62, Peter von Krauch- 
tal 1362-65, Ulrich von Buben
berg 1365-67. Das Amt dieser 
Vögte war anfangs gewiss n icht 
leicht. Insbesondre der Her
zog von Oesterreich suchte A. 
in seine Hände zu bekommen, 
allerdings vergeblich. 23. 4.
1367 verkaufte Graf Peter sei
nem  Vetter Rudolf von Nidau 
um 10 000 Gulden Stadt und 
Burg A., sowie die Kirchen
sätze zu A. und Oberliss, die 
Dörfer Biss, Busswil, Kappelen 
und Bargen u. a. m. Da aber 
auch Graf Rudolf an die Stadt Bern tief verschuldet war,
m usste er ih r schon Ende Mai die neuerworbene H err
schaft w ieder abtreten. Bern bestätigte den Bürgern A's 
Mitte Ju n i ihre Handfeste aufs neue und liess sich 2.
10. 1376 durch  Kaiser Karl IV. das Pfandrecht u rkund
lich bestätigen. Die sog. Stadtsatzung (Öffnung) von A. 
stam m t aus 1541. !

Ueber jeden der Arme der alten Aare führte eine

fedeckte Holzbrücke, die beide 1557 gebaut wurden, 
or Aufkommen der Eisenbahnen w ar A. von grosser Be

deutung für den W aren transit und Personenverkehr von 
Schaffhausen, Zürich und Bern her nach Nidau, Biel, 
N euenburg, M urten, Yverdon und Lausanne, von Basel 
und Solothurn nach Murten und Lausanne, vor dem Bau 
der Bielerseestrasse auch nach Neuenburg. 1768 gingen 
h ier jede Woche durchschnittlich 20 Frachtwagen durch. 
Damit blühte auch das W irtschaftsgewerbe. Seit 1876 
Station der E isenbahnlinie Liss-Lausanne.

1414 traten  die Bürger ihre Rechte auf beide Brücken 
und den dortigen Zoll an Bern ab. Im  Juli 1415 kam Kö
nig Sigmund mit seiner Gemahlin und grossem Gefolge 
nach A., bis wohin der Graf von Savoien ihm entgegen 
gereist war. Stadt und Schloss brannten  1419 vollstän
dig ab, ebenso 1477 (m it Ausnahme der Kirche). 1656 
litt der Ort nochm als stark unter Feuer. 1507 bewilligte 
die Regierung 2 Jahrm ärk te. 1566 wurde von der hoch
gehenden Aare die grosse Brücke weggerissen. Im  Bauern
krieg 1653 sammelte sich vor dem Städtchen ein starkes 
Heer von aufrührerischen Landleuten. Auf dem Fluss 
gingen vor A. im Jah r 1686 zwei m it französischen Flücht
lingen besetzte Schiffe un ter, wobei 113 Personen er
tranken. In den letzten Tagen des alten Bern war A. 
24. 2 . - 2 .  3. 1798 H auptquartier des Generals von Erlach.

Am tsersparniskasse 1843 gegründet. Hier begann man 
17. 8 . 1868 m it den Arbeiten für die Verlegung des Aarc- 
laufes und seine E inführung in den Bielersee durch 
den Hngneckkanal.

Der Kirchensalz kam 1418 an das M ünster zu B ern . Die 
Pfarrk irche von A. w ar die äusserste des Bistums Konstanz ,
gegen W esten. Im Brand von 1419 eingeäschert, wurde .
sie gegen Ende des Jahrhunderts an der Stelle des 1
ebenfalls verbrannten  alten Grafenschlosses neu aufge
baut. Der K irchturm  trägt die Zahl 1526. Das Pfarrhaus 
stam m t aus 1721. Eine Schule gab es hier schon 1262. 
Auf dem rechten Aareufer befand sich das 1138 gegriin- i 
dele K hm iazenserpriorat Bargenbrügg, dessen Kirche erst 1 
ca 1526 verschwand, um  fü r den Bau des K irchturm s 1 
von A. Material zu liefern.

Die 1899 erbaute und 28. 1. 1912 abgebrannte, dann 
aber m it Hilfe des Staates Bern wieder erbaute und im 
H erbst 1913 neu in Betrieb gesetzte Rübenzuckerfabrik 
bringt einer weiten Umgegend Arbeit und Verdienst.
Die Pferdem ärkte von A., besonders die in den Monaten

Februar, März und April, sind in der ganzen Mittel-, 
Nord- und W estschweiz bekannt. Es w urden da je wei
len einige hundert, ja bis 1000 Pferde, hauptsächlich 
schwere Zugpferde, aufgeführt.

1700 : 50 W ohnhäuser; 1800 : 60 W ohnh. und 431 Ew.; 1
1827 : 73 II. und 737 Ew. ; 1835 : 75 H. und 800 Ew.; *
1900 : 1372 Ew. ; 1910 : 175 II. und 1526 Ew. Die Pfarregi- 
ster beginnen f. Taufen 1549, Ehen 1558, Todesfälle 1680.

In A. lebten vormals m ehrere angesehene adlige Ge
schlechter, wie die von Diesbach, Lobsigen, Rütols, Schöp
fen, Spiegelberg, Spins. Hervorragende Bürger sind u. a. 
der aus dem T w ingherrenstreit 1470-71 bekannte Berner 
SchultheissPeter Kistler ( f  1480) ; der Venner Peter Aebi- 
scher, Tw ingherr zu Meikirch 1542 u. 1546 ; der Philo
soph Joh. Rud. Sald ili (1688-1746) und der Arzt Dr. med.
Ed. Sald ili (1833-86); ferner die beiden Aerzte Friedr. 
W illi. Gohl ( f  1863) und Dr. Leopold Gohl (-j-1882), der 
bern. Regierungsrat Friedrich Kilian (1821-82), der Berner 
T urn leh rer Phocion IClias (recte « ICäsli » ; 1782-1854), 
sowie der heroische Staatsschreiber und alt P farrer 
Herrn. Kistler (1853-1916).

Vergl. J. S terch i: Acirberg bis zu m  Uebergang an Bern. 
Bern 1 8 7 7 .  — Alb. Jahn : C hronik... 1 8 5 7 .  — Egbert . .  
F riedr. u. Wolfg. F riedr. v. Mülinen : Beiträge zur  *’• 
H eim atkunde  des K an t. Bern. Heft 6 : IJas Seeland. 
Bern 1 8 9 3 . — H. M ühlemann : Die L andw irtschaft im  
A m t A . Bern 1 9 1 5 . — H. T ü rle r : Das alte B ie l u . s. 
Um gebung. Biel 1 9 0 2 ,  p .  3 6 .  [-H B r .]  X

A A R B E R G  ( L A N D V O G T E I ) .  Heutiger bern. Amts
bezirk. Bis 1798 Landvogtei 3. Klasse des alten Bern, 
die als solche die Gemeinden Aarberg, Bargen, Kappe
len, AIToltern, Ivallnach, Radelfingen und Liss umfasste 
und sich unterhalb der Stadt Bern und östl. vom Bie-

Die S tad t A arberg  1744. (Nach einem  Stich von H. N öhtiger in Bern),

A" p-v  a  (d i i  ̂  cxAA \/>\ / z-, G f --1 I/i rX. w  / d r a V r o G  )v V..T 1 vc-1 c-
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lersee zu beiden Seiten des alten Aarelaufes ausbrei
tete. Das Einkom m en des Landvogtes betrug 0000 — 
10 000 Fr. Es gab 89 Vögte von. A. von 1358-1798. In  der 
Helvetik m it dem Distrikt « Landgericht Zollikofen » 
verschmolzen, 1803-31 bernisches Uberamt, seit 1831 
Amtsbezirk. Vergl. E. F. und W . F. v. Mülinen : B eitr. 0, 
1893. III. B r.]

A A R B E R G  ( E D L E  V O N ) .  In der Stadt Bern ver- 
burgertes M inisterialengeschlecht, das sich nach dem 
Städtchen A. benannte. 2 W appen : 1. in Schwarz ein 
beidseitig gespitzter weisser Balken und 2. in Gold ein aus 
einem  weiss und ro t geschachten Balken herausw ach
sender ro ter Löwe. Von diesem Geschlecht werden 
urkundlich  genannt : U. 1239, H einrich 1270, Kuno 
-1282, H um brecht 1290, Niklaus u. 11. 1295, P etrus 1300, 
Heinrich 1298 u. 1308, Niklaus 1301, Jakob 1302, Conrad 
1303. Nikolaus schenkt 19. 6 . 1313 dem Kloster F rienis- 
berg einen Acker und eine Wiese. Johann war 1343 
P fa rrh e rr  in Biirglen und Kanonikus der Kirche zu 
G ottstatt. Vergl. E. F. und W . F. v. M ülinen: B eitr. 6 , 
1893 ; p. 49 f. -  A U S  1900 ; p. 64 f. [H . B r . |

S ieg e l der Grafen von A arberg

1. U lrich  von  V alangin  1327 ; 2. U lrich  von  A arberg 1257 ; 3. W ilh e lm  von  A arberg 1276; 
4. P eter  von A arberg 1343 ; ^ ^P eter von A arberg 1367 ; 6. Johann III. von  V a lan g in  1434.

A A R B E R G  ( G R A F E N  V O N ) .  Zweig des Grafen
hauses von Neuenburg. W appen : in Rot 
ein goldener Pfahl m it drei schwarzen Spar
ren.

G raf Ulrich III. von Neuenburg (gen. zw. 
1182-1225) nahm  um  1215 m it seinem Neffen 
Iierthold eine Teilung ih re r  Länder und U nter
tanen vor. W ährend  die rom anischen Gebiete 
Berthold zu fielen, welcher damit der Begrün

der der N euenburger Linie wurde, erh ielt U lrich die 
deutschen Gegenden m it Valangin und den Grafentitel. Ge
gen 1220 gründete er Burg und Stadt Aarberg. Von seinen 
ü n f Söhnen gehörten 2 dem geistl. Stande an : Otto (1225 
bis 1245) wurde Propst von Solothurn, H einrich (* um 
1210 -J- 1274) wurde 1262 Bischof von Basel. Die 3 ändern 
teilten das väterliche Erbe derart, dass Rudolf (1225-63) 
die H errschaft Nidau, Berthold (1225-70) Strassberg und 
U lrich (1226-76) Aarberg und Valangin erhielt.

U lrich bestätigte 1271 die Freiheiten, welche sein Vater 
der Stadt Aarberg gegeben hatte. Er befreite das Kloster 
F rienisberg  von allen Zinsen an das Haus Aarberg und 
verzichtete auf alle Vogteirechle, welche er über die Güter 
des Klosters Hauterive in Nugerol besass. F ü r die H err
schaften Arconciel, Illens und Roche musste er Peter von

Savoien den Treueid leisten. Daraus erw uchsen Feind
seligkeiten m it Freiburg, m it welchem aber 25. 2. 1255 
ein Friede zustande kam. Ulrich starb 21. 10. 1276. Von 
seiner ihm  1251 angetrauten Gattin Agnes von Montfaucon, 
der Tochter des Grafen Dietrich von Mömpelgard, hatte 
er 4 Söhne : W ilhelm , Johann, Dietrich und U lrich. Diese 
teilten das väterliche Erbe in der Weise u n ter sich auf, 
dass die Linie nunm ehr sich in zwei Zweige spaltete : 
Aarberg-Aarberg und Aarberg-Valangin. Der älteste Sohn, 
W il h e lm ,  behielt Aarberg, und J o h a n n , m it welchem 
Dietrich und Ulrich (dieser letztere als Propst von Ba
sel) als M itherrscher erscheinen, w urde der Stam m 
vater der Valangin.

A. A a r b e r g - A a r b e r g .  1. W i lh e l m ,  nennt sich in 
U rkunden von 1272, 1273, 1275, also noch zu Lebzeiten 
seines Vaters, H err von Aarberg. 1275 besass er Ar

conciel noch gemeinsam m it sei
nem B ruder Dietrich, erscheint 
aber schon 1286 als dessen al
leiniger Besitzer. Im  selben Jah r 
erneuerte er dem Herzog Lud
wig von Savoien, H errn  der 
W aadt, den von seinem Vater 
geleisteten Treueid für Arconciel 
und Illens auf 5 Jahre, worauf 
e r von ihm  die Kastvogtei über 
Ilauterive erhielt. W ilhelm  u n ter
hielt keine guten Beziehungen 
zu seinen N achbarn. 1290 schlos
sen F reiburg  und Neuenburg 
ein Bündnis auf 5 Jahre gegen 
ihn und seine Brüder. Indessen 
w urde 1293 ein Friede geschlos
sen. 1296 verkaufte W ilhelm  Ar
conciel an Nikolaus von Endlis- 
berg. Im Krieg zwischen Bern 
Snd Freiburg  stand W ilhelm  in 
uer Schlacht am Dornbühl auf 
deite der Berner, welche ihm 
Sam it dankten, dass sie ihn 1319 
dus der Gefangenschaft seines 
aohnes Peter befreiten, in die er 
gefallen war. ln  einer Urkunde, 
von 1285 w ird er G r a t  v o n  
A a r b e r g  genannt, j  1323. Seine 
Gemahlin scheint aus dem Hause 
W ädenswil gewesen zu sein. Aus
ser einer Tochter Agnes, 1320 
Gemahlin des Grafen W alram  
von T ierstein, hatten beide einen 
Sohn Peter. — 2. P e t e r ,  u r- 
kundl.gen. 1319-68. W ahrschein
lich etwas nach 1300 geboren, em
pörte er sich 1319 gegen seinen 
Vater, nahm  ihm  die Feste Aar
berg weg und machte ihn zum 

Gefangenen, m usste sich aber auf Verlangen Berns wieder 
m it ihm  aussöhnen. Seitdem scheint Graf Peter zunächst 
in guten Beziehungen zu Bern geblieben zu sein. Er war 
einer von Berns Verbündeten im Güm m enenkrieg (1331- 
33). Allein im Laupenkrieg (1337-47) war er an der Ver
schwörung des meist m it ihm verwandten Adels gegen die 
wachsende Macht Berns beteiligt. Obwohl Bürger dieser 
Stadt, erw arb er 10. 1. 1338 auch das Burgrecht von F rei
burg, der Feindin Berns. Als Gerhard von Valangin, der 
Hauptm ann des Heeres des verbündeten Adels, um Ostern 
1339 den Feldzug gegen Bern erölfncte, nahm  ihn Graf Pe
ter auf der R ückkehr von seinen erfolgreichen Beutezügen 
in den Mauern von Aarberg auf. Darauf begannen die 
Berner am Pfingstsonntag m it der Belagerung von Aar
berg. Sie brachen aber die kräftig verteidigte Festung 
n icht und m ussten sich begnügen, das umliegende Land 
zu verwüsten. 5 W ochen darauf wurde die Schlacht bei 
Laupen geschlagen, der Ausgangspunkt der künftigen 
M achtstellung Berns. Nach der Schlacht unternahm  Peter 
m it den Leuten von Nidau und Erlach Raubzüge in das 
Gebiet von M urten, das Bern günstig gesinnt war. Dabei 
zündete er u. a. Dorf und Kirche Kerzers an. Am 26. 7. 
1339 tra t er als Feldhauptm ann in den Dienst der Stadt 
Freiburg  ; allein er konnte Ende April 1340 die grosse
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Niederlage in der Galterenvorstndl, nicht verhindern und 
wurde von den Freiburgern wieder entlassen. Am 9. Au
gust m achte er seinerseits Frieden m it Bern. 1350 schloss 
er eine 2. Ehe m it Luquette (Lukrezia) von Greierz, wel
che ihm die Herrschaften lllens und Ergenzach m it
brachte. 1358 belehnte ihn Kaiser Karl IV. m it der W ürde 
eines Reichsscbultheissen der S tadt Solothurn. Peter geriet 
m ehr und m ehr in Schulden, bis er zuletzt im Frühling 
'1358 die H errschaft Aarberg der Stadt Bern für 4000 Gul
den verpfänden musste. Im  Sommer 1306 Hess er sich dazu 
verleiten, in der Nähe des Dorfes Chénens im Gerichtsbe
zirk Homo nt einen Kaufmannszug auszuplündern, wofür 
ihn der savoischeLandvogt im W aadtland zum Schadener
satz und zum Tode verurteil te. Das Urteil konnte aber n icht 
vollzogen werden, da Graf Peter sich auf dem Gebiete der 
Landvogtei n icht ergreifen Hess. Seine verzweifelte Lage 
veranlasstc ihn zu neuem  Unrecht : ohne die Mittel zu 
besitzen, sich von den Pfandrechten Berns auf Aarberg zu 
lösen, verkaufte er 1367 diese H errschaft m it allem Zubehör 
um 10000 Gulden an seinen Vetter Rudolf vonNidau. Weil

dieser ebenfalls an Bern verschuldet war, musste er jedoch 
die neu erworbene Herrschaft der Stadt belassen. Peter 
von Aarberg f  wenig später, wahrscheinlich gegen 1372. 
Er hinterliess einen Sohn W ilhelm und eine Tochter 
Agnes, von welchen man nichts weiteres weiss. Mit ihnen 
erlosch dieser Zweig des Hauses Aarberg.

II. A a r b e r g - V a la n g i n .  1. Nach der Teilung zwi
schen den Söhnen Ulrichs "von Aarberg fiel Valangin an 
J o h a n n  I .  E r stand als Lehensm ann unter der Ober
herrlichkeit der Herren von Neuenburg, welches Abhän
gigkeitsverhältnis er und seine Nachkommen stets n u r 
unwillig ertrugen. Ihre ganze Politik ging von Generation 
zu Generation darauf aus, sich davon zu befreien. Sie 
stützten sich dabei auf den Bischof von Basel und den 
Grafen von Mömpelgard (Monlbéliard), m it welchen sie 
Lehensverhältnisse eingingen, die einen Eingriff in die
jenigen ihres O berherrn bedeuteten und von diesem als 
Verrat betrachtet werden m ussten. Daraus erwuchsen 
häufige bewaffnete Konflikte. So musste gleich im Jahr 
1295 Graf Rollin von Neuenburg, um seine Rechte zu

Ge n e a l o g ie  d e r  F a m ilie  v o n  A a r b e r g .

Ulrich von Fenis 
Glraf von N eu en b u rg  1024-1070

Kuno
B isch o f v. L ausanne 1093-1103

N. (R ud olf ?) 1070-1099 

N. (U lrich  ?) 1099-1130

I
Bertnold  

B isch of v . B asel 
1122 +  1136

N. T uchler  
— A-ymo v. 
M ontfaucon

I
M angold 1143

I
R u d o lf II. 
1182-1196 

=  C om itissa ...
I

Berthold  1203-1260.
L in ie  

v o n  N eu en b u rg
R u d o 'f  

1225-1263 
L in ie  v o n  

N idau

R ud o lf I. 1143 
= Em m a v . Glane

Ulrich II. 1162-1191 
=  Bertha (von G ranges "?)

_________I_________

Burkhard  
B isch o f v . B asel 1072-1105

M an w e is s  n ich t, ob R u d olf I. von einem  der 
zw ei B isch öfe oder, w as w ahrschein licher is t, 
von  einem  dritten , unb ek an n ten  Bruder ab 
stam m t, auch n ich t, ob in erster oder zw eiter  
G eneration . D ie beiden N . sind som it nur hypo
th etisch , um ein e  zu verm utende L ü ck e auszu
fü llen .

Ulrich I I I Freiherr v . A rcon ciel, 1182-1225 
== 1. Jolan th e von  U rach  

2 . GertrudTT:
J ___

<?!

Otto 
1225-1245 

P ropst von  
Solothurn

I
Bertnold  

. 1225-1270 
L in ie  v o n  
S tr a s s b e r g

Ulrich ß t l  
1226-1276 

Herr v. X arbetrg 
u nd V alangin  

=  A gn es von M ontfaucon

I
H einrich  

B isch of v. B asel 
1262-1274

L in ie  vo n  A a rb erg -A a rb erg

W ilhelm  Agnes
Herr v. A arberg 1270-1323 1276
=  (N .N . \o n  XVädenswil)

n I I
Peter Agnes

1319-1368 +  vor 1372 1320
=  1. U rsula V. A arburg =  W alrain  
2. Lukrezia v . G reierz Graf v . T ierstein

L in ie  v o n ^ A a rb er g -V a la n g in

Marie
1276

I
Ulrich 

1276-1329 
Propst v. B asel 

M itherrscher

I 1
Dietrich Johann I.

1270-1304 Herr v. V alan gin  1270-1331 
M itherrscher =  Jordane v . Oron

_L

Isabella  
1340-1351 

=  1. Hermann  
v. G rissach  

2. Johann, Grar v . Greierz

I
Gerhard  

1330 t  1339 
=  U rsula von  

H asenhurg
I

I
W alther  

1339-1346 
Propst von  

M ontier

I
Beatrice 

und Jaque tte  
N onnen im Klos

ter E n gelb erg

W ilhelm
1594

Agnes Johann II
139 4 * 1334 f  1383

=  Mahaut v . N eueuburg-B lam ont

Jordane
1357

=  Johann vom  Hus 
von Isen heim

Bernhard  
T vor 1383

I
W ilhelm  

* vor 1377f 1427 
=  Johanna v . Bauffrem ont

 L

I
Johanna

1382 
=  Otto von  

S taufen

I I
Johann Margareta
f  1453 1407-1427

=  W ilhelm  
Freiherr v. M ontricher

Isabella Johann III
1434-1442 * vor 1410 f  1497

S tiftsfrau  v. S äck in gen  =  L u ise v. N eu en  bürg-V aum arcus

I
Annette Margareta

!

A lle drei erw ähnt 1417, aber
H um bert 

■ vor 1427

I
Jaque tte  

*f vor 1 470

von B ubenberg

Marie 
1151 

=  D idier von  
T h uillière  

F reiherr von  
Mont joie

I
W ilhelm  

*  vor 1443 f  1483

v . Chalons

Katharina  
1467-1481 

=  P eter von  
Bauffrem ont

I
Claudius  

* vor 1447 -j-1517 
=  G uillem ette  

de V ergy  1543

Theobalde 
1474-1477 

=  Louis de 
G ierens

I
Isabella 

=  Johann von  
Greierz (?)

Bastard  
Claudius des Pontins

Luise 
1503-1519 

=  P h ilib ert Graf v. Challant

Johanna
1458

K losterfrau von 
S ainte Claire in 

B esançon
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verteidigen, sieh Johann und dessen B ruder Dietrich en t
gegenstellen, die m it T ruppen des Bischofs von Basel 
gegen ihn zu Felde zogen. E r schlug sie jedoch in der

W appen  des Grafen Johann von  A arb erg-V alan gin  in Bern  
(Junkern g a sse ).

Ebene von Goffrane. Beide B rüder w urden gefangen ge
nom m en und erst 6 Monate später wieder frei gegeben, 
nachdem  sie u n ter anderem  als Lösegeld zwei silberne 
Köpfe im Gewicht von je zwanzig Mark geliefert hatten, 
zum Zeichen des Loskaufes ih rer eigenen Köpfe, die sie 
durch  die Rebellion zu verlieren verdient hätten . Diese 
Köpfe w urden dann in der Kollegialkirche zu Neuenburg 
aufgestellt und verschwanden daselbst erst m it der Refor
mation. Da jedoch Johann und D ietrich die Bedingungen 
des Friedens n icht einhielten, nahm  Rollin 1301 Donne- 
ville ein, das er vollständig dem Erdboden gleich machte. 
Nach m ehreren neuen Fehden söhnte sich Johann m it 
seinem Lehensherrn aus. Später treffen wir ihn wiederholt 
an seiner Seite, so 1325, als er ihn bei der Entsetzung des 
von den T ruppen von Basel, der K iburger und von Bern 
belagerten Landeron wirksam  unterstü tzte. Johann I. 
-j- gegen 1331. — 2. Johanns Sohn und Nachfolger 
G e r h a r d  stand in grosser Gunst bei Kaiser Ludwig dem 
Baiern und w urde dessen G eneralstatthalter in Ober
deutschland. Dies bewog ihn, jenen Bund des Adels gegen 
Bern ins Leben zu rufen, der dann 1339 zur Schlacht von 
Laupen führte, wo er m it so vielen ändern R ittern  das 
Leben verlor. Durch seine V erheiratung m it Ursula von 
Hasenburg kamen diese H errschaft und W illisau an seine 
Fam ilie. — 3. J o h a n n  I I . .  * 1334, j- 1383, gewährte 
seinen U ntertanen sehr weitgehende allgemeine F rei
heiten. Im  besondern erhielten Freiheitsbriefe Le Locle, 
La Sagne, Les tircnets. Johann sah nach und nach die 
letzten Sprösslinge der ändern  Zweige seines Hauses aus
sterben und  blieb der einzige m ännliche Nachkomme der 
ganzen Familie. Seither nahm  er den Titel eines Grafen 
an. indem er ohne Zweifel hoffte, aus dem Aussterben sei
ne r Vettern in Neuenburg Vorteile zu ziehen, um so m ehr, 
als Graf Ludwig ihm Boudevilliers geschenkt und ihn tes
tam entarisch seiner Vasallenpllicht entbunden hatte . Al
lein die Gräfin Isabella verstand sich n icht dazu, auf ihre 
Rechte zu verzichten, und Johann m usste sich endlich dazu 
bequemen, ih r am 26. 9. 1373 den T reueid zu schwören. 
Neue Schwierigkeiten zwischen L ehensherrin  und Vasall 
wurden 1376 schiedsrichterlich geschlichtet. Trotz dieser 
Streitigkeiten anerkannte aber Isabella die Treue Johanns 
und wählte ihn als Schiedsrichter in dem Streit, welchen 
sie gegen ihre Schwiegerm utter M argarete von Vufflens 
führte. Johann nahm  an verschiedenen U nternehm ungen 
teil, die ihn n icht bereicherten ; auch war er w ährend.
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seiner ganzen Regierungszeit gezwungen, Anleihen aufzu
nehmen und seinen G läubigern bis 25%  Zins zu zahlen. Er 
heiratete 1355 M ahautvonN euenburg-Blam ont ( f  1410), die 
die Vorm undschaft für seine Kinder übernahm . — 4. 
W ilhelm . Johanns Sohn * um 1377, f  1427, zählte 
6  Jah re, als der Vater starb. Auch volljährig geworden, 
fuhr er fort, seine M utter an den Regierungsgeschäften 
teilnehm en zu lassen. Als diese sah, wie die B erner sich 
der Grafschaft Aarberg bem ächtigten, auf die sie selbst 
Ansprüche erhob, löste sie den B urgrechtsvertrag, den 
ih r Gemahl m it Bern geschlossen hatte. Ohne die darin  
festgesetzte Loskaufssumme von 1200 Gulden zu be
zahlen, nahm  sie Partei fü r Leopold von Oesterreich 
und liess ih r Fähnlein zu dem Heer des Herzogs stos- 
sen, der in der Schlacht bei Sempach um kam . Die 
B erner rächten  sich an ihr, indem  sie das Val de Ruz, 
sowie H asenburg und W illisau verwüsteten. Das machte 
sie vorsichtiger, und 1401 erneuerte sie das Burgrecht 
m it Bern wieder. 1403 wurde ebenfalls ein Bündnis 
m it Biel eingegangen. W ilhelm  und M ahaut verliehen 
1406 an Valangin die Grande F ranchise , womit sie 
dessen B ürger denjenigen von N euenburg in Bezug 
auf ih re  Person, Güter und E rbrecht gleichstellten. 
W ilhelm  konnte es nie verwinden, zu sehen, wie 
die Nachfolge in der Grafschaft N euenburg an Frem de 
überging; Seine Zerwürfnisse mit dem Lehensherrn, m it 
den B ernern, seine Teilnahm e am Konstanzen Konzil und. 
an den Kriegen in Italien hatten ihn in grosse Schulden 
gebracht, trotz seiner H eirat m it der reichen E rbin 
Johanna von Bauffremont, welche ihm die F reiherrschaft 
dieses Namens in Lothringen zubrachte. Um dem Ver
mögenszustand seiner H errschaft w ieder aufzuhelfen, 
verfügte er testam entarisch, dass sein Sohn fünf oder 
sechs Jahre  bei einem Prinzen oder grossen H errn dienen 
sollte ; ausserdem  vermachte er ihm ausdrücklich seinen 
Groll gegen die neuen Herren von Neuenburg, die Grafen 
Ivonrad und Johann von F reiburg , sowie die Verpflich
tung, wenn Zeit und Umstände es erlaubten, die grossen 
Beleidigungen zu rächen, welche er von ihnen erlitten zu 
haben vorgab. So hatte  er auf Boudevilliers verzichten 
und die Zahl der Pfeiler des Galgens seines Gerichtes von 
vier auf drei verm indern m üssen. Seine Geldverlegen
heiten erklären teilweise die grossen Abgaben, welche zu
rückzukaufen er seinen U ntertanen gestattete, sowie den 
Verkauf von W illisau an die Luzerner. — 5. Sein Sohn 
J o h a n n  I I I . ,  * gegen 1410, f  1497, stand nach des Vaters 
Tod noch m ehrere Jahre  u n ter der Vorm undschaft von 
Johann und Thiébaud von Neuenburg-Blamont. Seine 
lange Regierung fällt in einen aufgeregten Zeitabschnitt 
und w ar h a r t für die U ntertanen. Die diesen s. Z. bewillig
ten und im Stift zu Neuenburg niedergelegten Freibriefe 
w aren durch eine Feuersbrunst vernichtet worden. Es 
handelte sich nun darum , sie wieder herzustellen, was 
keine einfache Sache w ar, da darin  elf Klassen von 
U ntertanen m it verschiedenen Rechten und Pflichten 
unterschieden waren. In langem Kampfe m it unzähligen 
Zeugeneinvernahm en und Schiedsgerichtsurteilen suchte 
jede Partei die Gelegenheit zu benutzen, ihre Stellung 
zu verbessern. E inerseits w urden Freiheiten beansprucht, 
die nie gew ährt worden w aren, andrerseits bestritt man 
d ie gewährten Zugeständnisse. Im allgemeinen w urden die 
Streitigkeiten vor das Forum  Berns gebracht, welches in 
fast allen wesentlichen Punkten dem H errn Recht gab. 
Dieser hatte die Eidgenossen durch Zuzug unterstützt, und 
w ar nach der Schlacht bei St. Jakob an der Birs als Frie
densverm ittler zwischen dem Dauphin und den Eidge
nossen tätig. 1445 half er diesen bei den Belagerungen 
von Rheinfelden und Säckingen, m arschierte 1468 m it 
ihnen zum Entsatz Mülhausens und nahm  hierauf an der 
Belagerung von W aldshut teil. Auch w ährend der Bur
gunderkriege (stand Johann von Aarberg auf der Eidge
nossen Seite, so schwierig sonst auch seine Lage sein 
m ochte: er hatte verwandtschaftliche Beziehungen zu 
einer Anzahl Fam ilien der Grossen Burgunds, 2 seiner 
Söhne waren am Hofe Karls des Kühnen, und die Grenzen 
seiner LändeAeien, die an diejenigen des Feindes stiessen, 
w urden häufig von den burgundisehen Scharen über
schwemmt. Trotz allem aber standen seine Truppen m it 
an der Tour Bayard, bei Grandson und bei M urten, wo 
sein Enkel, der Bastard Claudius des Pontins verwundet
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wurde. Johann KI. von Aarberg nahm  m it Auszeich
nung an vielen T urnieren teil, so an dem von Dijon 
1443'. Er war ein grosser Jäger, und da ihm die Falken 
des eigenen Landes n icht genügten, liess er solche mit 
g ro llen  Kosten vom Bischof von Basel, aus der übrigen 
Schweiz, aus Savoien und Deutschland kommen. Mit 
"Wilhelm von Chalons m achte er auch eine W allfahrt 
nach Jerusalem  und schlug ihn am heiligen Grab 
zum Ritter. In seinen Versuchen, sich von der Ober
lehensherrlichkeit zu befreien, war er glücklicher als 
seine Vorfahren. Zwar leistete er Johann von Freiburg 
noch den Treueid Den folgenden Regenten jedoch ver
sprach er diesen bloss noch. Und Rudolf von Hochberg, 
der des Krieges müde und gewöhnlich ausser Landes 
w ar, begnügte sich auch wirklich dam it, da er es vorzog, 
keinen unzufriedenen Vasallen zurückzulassen. Aus sei
ner Heirat m it Louise von Neuen bürg-Ya um arcus hatte 
Johann III. zwei legitime Söhne W il h e lm  und C la u d iu s .  
Jener,,* um  1443, f  vor seinem Vater 1483. war Herr von 
Civry aus der Erbschaft seiner Gemahlin Alice de Chalons, 
von der er keine Kinder hatte. Dagegen h interliess er 
einen Bastard C la u d iu s  d e s  P o n t in s ,  von dem sich der in 
der Freigrafschaft niedergelassene Zweig des Geschlechtes 
herleitet (siehe unten). — 6 . Der Nachfolger Johanns 111. 
in der Herrschaft Valangin w ar sein zweiter Sohn C im i
ti ills ,*  vor 1447,-j-1517. Er kam 1474 in den Besitz der Frei
herrschaft Bauffremont bei seiner V erheiratung m it Guille- 
mette de Vergy. die von Gustav Schwab in dem Gedicht 
« Die alte Edelfrau » besungen worden und deren Name 
in der ganzen Gegend in gutem Gedächtnis geblieben ist. 
W ährend ih rer Ehe und der langen Jahre ihres W itwen
standes und der Vormundschaft über ihren  Enkel bietet 
sie das Bild der klugen Burgfrau, die ihre Güter m it Ord
nung verwaltete, auf ihren Rechten beharrte, aber m it 
Gutherzigkeit zu m ildern suchte, was diese Rechte an zu 
grosser Strenge haben konnten, und besorgt um das mate
rielle und moralische W ohl ih rer U ntertanen war. Clau
dius und seine Frau bestätigten und verm ehrten deren 
Freiheiten, vergrösserten die Kirche von Le Loele, erbau
ten solche in La Sag ne und Les Brenets, wie auch eine 
Kapelle in  La Chaux de Fonds ; endlich stifteten sie in 
Valangin selbst eine Kollegialkirche, die mit einem Kapi
tel, bestehend aus einem Propst und 6 C horherren be
schenkt wurde. Diese Kirche soll infolge eines Gelöb- ! 
nisses bei einem Seesturm  auf der Rückkehr von der 
W allfahrt nach Jerusalem  errich te t worden sein und 
w urde 1506 dem h. Petrus geweiht, liier befinden 
sich auch die Gräber von Claudius, f  31. 3. 1517, 
und von Guillemette von Vergy, welche ihn bis zum 
13. 7. 1543 überlebte. Die T ruppen Claudius’ fochten 
an der Seite der Eidgenossen in der Schlacht bei ; 
Dörnach 1499 und nahm en teil an den italienischen 
Feldzügen von 1512. Die E inführung der Reformation 
in Valangin, m it welcher sich Guillemette n icht aus
söhnen konnte, verdüsterte ihre letzten Tage. Mit Clau
dius erlosch das Haus Aarberg. Er hatte  n u r eine 
Tochter L o u is e ,  die 1503 den Grafen Philibert von 
Challant (-j- im Juni 1517) heiratete und bei ihrem  
Tod 1519 als Erben einen einzigen Sohn R e n é  (siehe 
•C h a l la n t )  hinterliess.

Vergl. Jean G relief : Les Comtes de Neuchâtel. (MGS 
I, 1900-08 ; p. 101-126). — R. v. Diesbach : P eter von 
A arberg. (S iili  3, 1898 ; p. 90-105). — J. Stere hi : Aarberg  
bis zum  Uebergang an B ern. Bern 1877. — G. A. Matite : 
Hist, de la seigneurie de Valangin. Neuch. 1852. — Vi
tra u x ... à Berne, M N. 1916, p. 43. [Jean Q u e l l e t . ]

A A R B E R G -  V A L A N G I N .  Bastarde des Grafenge
schlechtes gl. N .—C la u d iu s  d e s  P o n t in s  (1473-1524), 
Bastard W ilhelm s von Aarberg-Valangin (siehe A a r -  
b e r g ,  G r a f e n  v o n )  hatte seinerseits einen Bastard 
M e lc h io r  d e s  P o n t in s ,  der an der Eroberung der 
W aadt 1536 teilnahm  und Kommandant der Garni
son von l'Ecluse war, welches Dorf dem Herzog von 
Savoien weggenommen worden war. Er wurde 21. 5.1537 
in den Côtes du Doubs von einem Jagdgenossen h in te r
rücks erm ordet (MÌV1916 ; p. 47). Daneben hatte Claudius 
von seiner Frau Perrenette Blayer de Bariscourt einen 
legitimen Sohn, ebenfalls C la u d iu s  genannt, der mit 
Anna d’Ardennet verm ählt war. E r wurde der Stamm
vater desjenigen Hauses von Aarberg, das sich zuerst in der

Freigrafschaft und dann in Flandern niederliess. Mehrere 
seiner Glieder gelangten zu hohen Stellungen : Franz, 
t  1624, war Gouverneur von C harlem ont ; Anton Ul-

Grabmal von  C laudius von A arberg und G uillem ette de V ergy  
in der K ollegiatk irch e von V alan g in .

r i c h  j “ 1724, war Brigadegeneral in Spanien ; P h il ip p  
K a r l  j- hei der Belagerung von Buda 1708 ; K a r l  A n
t o n  (1705-08) Österreich. Feldzeugmeister, zeichnete sich 
in den Schlachten von Dettingen und N ieuport und 
w ährend des 7 jäh r. Krieges aus (A D B I, 1875 ; p. 511) ; 
N ik o la u s  M a x im ilia n  wurde Erbm arschall von Lim
burg ; N i k o la u s  A n to n  (1736-1813) Österreich. Feld- 
m arschall, Gouverneur von Le Mans und Oberbefehlshaber 
im Hennegau. — C la u d iu s  N ik o la u s  unternahm  1663 
Schritte  bei Bern, um die H errschaft Valangin wieder zu 
erlangen, indem er behauptete, Claudius des Pontins sei 
kein Bastard, sondern ein rechtm ässiger Sohn W ilhelm s 
von Aarberg und der Alice von Chalons gewesen. Er 
w urde abgewiesen, denn das Testam ent dieser letztem  
(1473) bewies klar, dass sie keine Kinder hatte, während 
viele Urkunden Claudius als F ils bâtard de feue noble 
m ém oire  G uillaum e d ’A arberg  seigneur de Givry 
bezeichnen.

Dieser Zweig, der in Verwandtschaft!. Beziehungen ge
treten war m it den fürstlichen Häusern der Gonzaga, 
Fugger und Stolberg, erlosch m it K a r l  P h il ip p  (1776- 
1814), Sohn von Nikolaus Anton und K am m erherrn Na
poleons I. E r hinterliess zwei illegitime Söhne, die sich 
in Belgien niederliessen und 1843 durch  König Leo
pold I. in den Adelsstand erhoben wurden, der ältere 
unter dem Namen eines Chevalier de S a in t Charles, der 
jüngere als Chevalier de Neuchâtel. N ur dieser zeugte 
Nachkommen. Sie erhielten Rätselwappen : schwarz mit 
rotem  Pfahl, belegt m it drei goldenen Sparren.

L a  Maison d ’Aarberg en F landre  (in .17,V1889, p. 193). 
— J. Greifet : Tableau gén. de la descendance de la m a i
son de Neuchâtel. 1S89. — G. A. Metile : H ist, de la 
se ig n .d e  V alangin . 1852, p. 232. [ J e a n  G r e i . l e t . ]

A A R B E R G E R  K A N A L  1645-63. Alter, nun längst 
verschütteter Kanal zwischen Neuenburger- und Mur
tensee und Aare. Er zweigte bei der « Miinlz » (A la Mon
naie) von der Broye (Bruch) ab und führte in nordöstl. 
R ichtung an M üntschemier und Treiten vorbei durchs 
Grosse Moos zwischen Siselen und Kallnach, um  bei 
Aarberg in die Aare zu m ünden. — 17. 4. 1645 beschloss 
der Rat zu Bern den Kanalbau « zur E rsparung vieler 
Unkosten der W einfuhr von Murten ». Als Direktor und 
W erkm eister wurde bestellt der H err de la Prim ée, zum 
Zahl- und Seckeimeister der H err von W erdt. W ährend 
die Orte Aarberg, Bargen und Erlach dem Bau sofort 
zustim m ten, waren Ins, Treiten, M üntschemier, Siselen, 
W alperswil und Bühl darüber zunächst n icht besonders 
erfreut. Es kam sogar soweit, dass der schon angefan
gene « Graben » böswillig wieder eingeworfen wurde. 
1647 scheint das W erk vollendet gewesen zu sein. Eine 
besondere Zolltafel aller Gebühren für die Befahrung mit
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Personen und Gütern, besonders W ein, w urde « zu Ar- 
berg ulfzuhenken » beschlossen. Das Kanalwerk kam zur 
V erpachtung, zunächst 15. 9. 1647 für 3 Jahre  an Henry 
von T reytorrens und Genossen.
Aber schon im Oktober 1648 
übernahm  Jakob Tri holet den 
Kanal auf 6 Jah re. Ein neuer 
Pachtvertrag  m it Anfang auf 
Michaeli 1652 und auf eine 
Dauer von 20 Jahren  wurde 
m it David Müller, Georg T hor
m ann und Daniel Morlot, alt 
Landvogt von Merges, verein
hart. Auf einen vorhandenen 
Misstand deutet die Vertrags
bestim m ung hin, es « sol auch 
dem Bestehen des Hauses by 
dem fählbaum [La Sauge am 
Einfluss der Broye in den 
N euenburgerseel aufgebunden 
und in einem Eidt einverleibt 
w erden , dass er die Zufuhr 
über den Canal nit verhinde
ren , soweit möglich facilitieren 
und veranlassen solle... » Die 
rasche Aufeinanderfolge der 
P äch ter lag wohl in den gros
se n Kosten begründet, die die 
Offenhaltung des Kanales e r
forderte. Von 1657 an be
durfte dieser ganz gewaltiger 
R eparaturen . Vom 19. 10. 1657 
bis Johanni 1658 scheinen die 
Gnädigen H erren zu Bern den Kanal selbst betrieben zu 
haben, worauf er zunächst von Jakob Morel für einen 
Monat und dann von Hans Marti, B urger zu T hun, in 
Pacht genommen wurde, der aber alles gehen und 
stehen Hess, so dass sein Hab und Gut 1661 inventarisiert 
und mit Beschlag belegt werden m usste. Inzwischen war 
schon m ehrfach die Frage aufgetaucht, ob es n ich t besser 
wäre, den Kanal « einzuwerfen », ansta tt ihn im m er 
wieder m it grossen Kosten reparieren  zu lassen. 13. 3. 
1663 w urde er noch einmal verpachtet, und zwar an die 
Gebrüder Hans Georg und Hans Baptist Riedkessler aus 
Morsee fMorges), die man verpflichtete, den « seit etwas 
Jahren  dahar in ungangbahres wesen gerahtenen Canal » 
auf eigene Kosten wiederherzustellen. 1679 ist er n icht 
m ehr im  Betrieb gewesen. Mit seiner E rstellung h a t die 
B erner Obrigkeit « schwere Opfer n icht gescheut, einen 
Gedanken zu verw irklichen, den die Neuzeit, m it bessern 
technischen Mitteln ausgerüstet, w ieder aufgegriffen hat : 
eine W asserstrasse vom Neuenburgersee zum Rhein he r
zustellen ». Vergl. J. Keller-Ris: D er A arberger K a n a l (in 
Schweizer. W asserw irtschaft. 7, 1914/15 ; p 70-72, 80-83, 
127-133). LH. linuxNF.Rj

A AR B U R  G (Kt. Aargau, Bez. Zofingen). (Siehe GLS.I 
8 Altes Städtchen rechts der Aare bei deren 
5 E in tritt in das D urchbruchstalstück Aarburg- 
i Olten. 1910 : 2487 Ew. W appen : In Gelb eine 
1 schwarze Burg m it schwarzem Aar. (Vergl. W . 

Merz : Die G em eindew appen des K an t. A a r
gau.. Aarau 1915, p. 09). Seine E ntstehung ver
dankt der Ort der ihn beherrschenden Burg 

'  (siehe diesen Art.). Am Flussufer siedelten 
sich in deren Schutz Handw erker, Dienstleute der 
Froburger und Schiffer an, wie denn lange Zeit der 
W aren transport (bes. von W aadtländerw ein) zu W as
ser und das Flössen von Bauholz von Bedeutung wa
ren . 1415 kam A. an Bern. Das von Herzog Leopold 
von Oesterreich den bürgern u n d  den Ulten in  der 
sta i ze A rburg  1385 verliehene Recht zum Bezug eines 
Umgeldes auf W ein w urde 1465 von Bern bestätigt. 1519 
bewilligt dieses 3 Jahrm ärk te  und einen W ochenm arkt. 
1573 wird das R at- oder B urgerhaus genannt und 
1609 der Bau eines Kornhauses gestattet. Die Befesti
gungen gehen in den Anfang des 14. Jah rb . zurück 
und w urden von den Bernern erw eitert und ausge
baut. Heute sind die weitläufigen W erke abgebrochen, 
indem  nach dem verheerenden Brand vom Mai 1840, der 
auch die alte Kirche einäscherte, der W iederaufbau des

Städtchens nach einheitlichem  Plan vor sich ging. 1484 
w urde die hoch oben auf einem Felsen fronende St. Geor
genkapelle um gebaut und zur P farrk irche erhoben, floch-

wasser der Aare haben zu verschiedenen Malen grossen 
Schaden angerichtet, so zwischen 1740-58. Die 1837 er
baute D rahtseilbrücke über die Aare hat 1912 einer mo
dernen Betonbrücke weichen m üssen, die in einem 
Bogen von 68  m Spannweite kühn über den Fluss setzt. 
Die Pfarrbücher beginnen für Taufen 1556, Ehen 1573, To
desfälle 1576. Vergl. W.Merz : Die m itte la lte r l . B urgan la 
gen... 1, 1905; p. 69-73. — F ührer durch A arburg  u . Um
gegend. Zof. 1915. [ H .  B r . ]

A A R B U R G  ( L A N D V O G T E I ) .  Bis 1798 eine her
oische Landvogtei im Aargau. Sie w ar eines der kleinsten 
Aemter des alten Bern und um fasste ausser dem Städt
chen A. n u r noch die Pfarreien B rittnau und Niederwil. 
Ih r Gebiet gehört seit der neuen Ordnung zum a arg. 
Bezirk Zofingen. Das Gericht bestand aus dem Ober
vogt, dem Untervogt, 5 Beisitzern aus der Stadt und 
6 aus dem Amt ; zum Blutgericht zog m an noch die 
12 R ichter von Bottenwil bei.

A A R B U R G  ( S C H L O S S ) .  Stolze Burg und Festung 
auf machtvollem, jäh zur Aare abfallenden Felsen über dem 
Städtchen Aarburg, m it prachtvoller Aussicht weit über die 
Lande und bis tief in die Alpen hinein. Gegründet im

A n sich t von  A arburg aus S tum pfs Chronik 1548.

11. Jah rb . von den Grafen von Froburg zur S icherung der 
ungestörten V erbindung zwischen ihrem  Besitz im Sis- 
gau, Aargau und Buchsgau, sowie zur B eherrschung des 
Aareübergangs und der Strasse vom Gotthard zum Jura .

S tadt und F e stu n g  A arburg 1756. (Aus H errlib ergers W erk  nach Z eich n u n g  
von  Em an. Büchel).
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U rkundlich 1123 : Areburc. Bald nachher ging sie als 
Lehen an die Freien von Büren über, die sich nun H erren 
von Aarburg benannten. Schon 1251 und 1255 w ar sie jedoch 
wieder im Besitz der Freiburger. 28. 7. 1263 vergabt Graf 
Ludwig das Schloss an den Johanniterorden. Vielleicht e r
folgte diese Vergabung bloss zum Schein, da bald darauf die 
Froburger wieder frei über die Feste verfügten. Denn schon 
am 17. 9.1299 verkaufte sie Graf Volmar, des Grafen Lud
wig Sohn, um  1550 Mark Silbers den Herzogen Rudolf und 
Friedrich  von Oesterreich. Diese sahen sich jedoch bald ge
nötigt, die Herrschaft an die R itter Kriech, von denen sie 
oder ihre Landvögte zu wiederholten Malen Geld aufgenom
m en, zu verpfänden. Zum letztenmal bestätigt Herzog Fried
rich dem Hans Kriech die Pfandschaft 23. 5. 1412. Drei 
Jahre  später fiel die Burg den Bernern in die Hände, 
und Hans Kriech m usste sich verpflichten, sie als Lehen 
Berns zu empfangen und für Bern und Solothurn offen 
zu halten. Noch im selben Jah r löste Born die Pfand
schaft ein und setzte einen eigenen Vogt auf die Aarburg, 
als ersten  Junker Rudolf Rieder. So w urde die einstige 
Grafenburg zum Landvogteischloss. Auf dem Schlosse 
standen m ehrere Geschütze, aus deren einem jedesmal

h ier 1747-48 und neuerdings 1749 — 30. 12. 1765 ge
fangen war. Auf der Aarburg zeichnete er das erste Pano
ram a der Alpen (vom Urirotstock bis zum Rinderhorn 
reichend), das er 1755 in Augsburg u n ter dem Titel Pros
pect géom étrique des M nnlaqnes neigées... depuis le châ
teau d ’A rbourg... erscheinen liess, zugleich m it einem 
M émoire pour l'explication  du  Prospect...

10. 3. 1798 zog der französische Brigadechef Pinot 
in die Festung ein und vertrieb deren bernische Besat
zung. Nun musste die Burg neuerdings als Gefängnis für 
politisch Verdächtige dienen, deren von 1799-1803 viele 
h ier in te rn iert waren, insbesondre seit 6 . 1 1 . 1802 die 
F ü h re r der föderalistischen Opposition. Ih re  Bewachung 
übernahm  neben der helvetischen Besatzung un ter dem 
Kom m andanten Aerni eine am 16. Nov. eingetrolfene 
französische Kompagnie.

Die Regierung des neuen Kantons Aargau machte 1804

F estu n gsp lan  von  A arburg.

A. B äck erei. — G Kommandan ten w ohnung. — E. K ap elle . — H. Hohe B atterie . — K. K irche ; das a lte 14S4 erbaute G ottesh au s, brannte 
1840 ab, an ihrer S te lle  w urde 1843—44 der je tz ig e  Bau au fgefü h rt. — L. W oh n u n gen . — M. K asern en .;— P . Paradeplatz. — 
R . R o sseisen , so b en ann t von der Form  des W erks. — ÎS. Sod. — W . W ein k eller .

geschossen wurde, wenn die nach der Zurzacher Messe 
gehenden Schiffe unten vorbei fuhren.

Die Berner nahm en bedeutende bauliche Aenderun- 
gen an der Burg vor. 1574-75 erstellte der Steinhauer
meister Hans Hundertpfund die Treppe vom Schloss zur 
Kirche h inun ter, die 1621 ganz in Stein ausgeführt 
wurde. Der B auernkrieg 1653 und der erste Vilmerger- 
krieg 1656 zeigten dann, wie notwendig der gute Zu
stand der Burg für Bern w ar, einesteils zur S icherung 
der Verbindung zwischen dem obern und dem untern  Aar
gau und andrerseits, um die katholischen Orte Luzern 
und Solothurn zu verhindern, sich über die Aare h in
weg die Hand zu reichen. 1654 erhie lt Johann W illa- 
ding vom Kriegsrat zu Bern den Auftrag, einen Plan 
über die Befestigung von Schloss und Städtchen zu 
machen, und 1657 w urden der Venner W agner, Gene
ral Hans Ludwig von Erlach und B. v. Erlach ersucht, ; 
gemeinsam m it Feldzeugmeister Joh. Georg W erdm üller 
aus Zürich einen Augenschein zu nehm en und ein 
Gutachten auszuarbeiten, das dann von W erdm üller 
u n ter dem Titel Considerationes über die Fortification  
dess Schlosses u n d  Pass A rburg  sam t einem Plan am
4./14. 9. 1657 eingereicht ward. E rst 1661 aber erhielt 
der Kriegsrat von den Räten und Burgern zu Bern den 
bestimmten Auftrag zur schleunigen Beförderung der 
Arbeiten derart, dass auf dem ganzen Bergrücken eine 
Anzahl W erke anzulegen seien, von denen (von O. 
her gerechnet) je das folgende höher läge als das voran
gehende, jedes aber für sich abgeschlossen w äre, eigenen 
Graben und Tor hätte und selbständig verteidigt werden 
könne. 1664 wurden 16 Mann h ierher gelegt. Seit 1666 
aber bestand die ständige Besatzung aus 45 Mann. Ge
gen Ende des 18. Jahrh . setzte sich die Garnison zusam
men aus dem Obervogt als Kom m andanten, I Leut
nant, je 3 W achtm eistern und Korporalen, je 4  Tam bur 
und Pfeifer und 54 Gemeinen. Garnisonsprediger war 
der lateinische Schulm eister in Zolingen.

Im  18. Jahrh . diente das Schloss der Berner Regierung 
auch als Ort, wohin sie verdächtige und unbequeme 
Leute in festen Verwahrsam brachte. Deren bekanntester 
ist der Genfer Jacques Barthélémy Micheli du Crest, der

die Aarburg zum kantonalen Zeughaus, und in der Folge 
w urden h ier auch V erbrecher untergebracht. Als 1864 die 
neue S trafanstalt in Lenzburg vollendet war, w urden die 
Sträflinge dorthin verbracht, w orauf die Festung leer 
stand. 1871 waren zahlreiche In tern ierte  der französischen 
B ourbakiarm ee vorübergehend hier versorgt. 23. 2. 1891 
beschloss der aarg. Grosse Rat, in den Räum en des Schlos
ses eine Zwangserziehungsanstalt fü r jugendliche Ver
brecher und Taugenichtse im Alter von 14-20 Jahren 
einzurichten. Bis Ende 1911 waren in der Anstalt 764 
Zöglinge untergebracht gewesen.

Vergl. W alt. Merz : Die m itte la lte rl. B urganlagen
u. W ehrbauten des K an t. A rgau . Bd 1. Arau 1905. 4°. 
— W alt. Merz : Z u r  Gesch. der F estung Arburg ; D enk
schrift. Mit 11 Tafeln. Aarau 1893. — Herrn. Escher : 
D ie S taatsgefangenen  a u f  A arburg  im  W in ter  1802- 
7805. (004. NM. de r SiodfbibL Z ur. a u /  7000). -  
Herrn. Escher : Aus den U nterhaltungen cler S ta a ts
gefangenen a u f  A arburg . (265. Nl/l. der S tad lb ib i, 
Z u r. a u f  1909). — C. Knabenhans : Die E rziehungs- u. 
Besserungsanstalteil fü r  verwahrloste K in d er u n d  ju 
gerait. Rechtsbrecher in  cler deutschen Schweiz (im 
Jahrb. der Schweiz. Ges. fü r  Schulqesundheitspfleqe. 
13, 1912 ; p. 204-212). [H. B r .]

A A R B U R G  ( F R E I E  V O N ) .  Altes Geschlecht des ho
hen Adels, dessen U rsprung sich im Dunkel der 
Vorzeit verliert. Als W appen führte  es einen 
silbernen rechten Schrägbalken in Rot. Erste 
bekannte Glieder sind die in der Stiftungsur- 
kunde des Klosters F ahr vom 22. 1. 1130 als 
Zeugen auftretenden Freien Kuno von Büren 
und dessen Sohn Liitold (Chuono de B ürron  
et filius eins Liu to ld), die sich nach der Feste 

Büren unterhalb Sursee als ihrem  angestam m ten Haus
gute nannten. Bald nachher legten sich die Freien den 
Namen von A arburg  bei nach dem festen Schloss hoch 
über der Aare, auf dem sie eine Zeitläng als Lehensleute 
d e r Grafen von F'roburg gesessen haben m üssen. Das 
Geschlecht w ar damals sehr angesehen ; erscheint doch 
schon Lütolds von Büren Sohn Liitold I. seit 1191 als 
Bischof von Basel und hervorragender Anhänger der
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Staufer. Sein jüngerer B ruder war R itter Kuno I. von Aar
burg (gen. 1200-07), beider Schwester wahrscheinlich 
die vor 1224 j- Adelheidis, die als Gemaldin E berharts von 
G rünenberg erscheint. Kuno I. hatte  3 Söhne : R itter 
Kuno II. (1234-57), der m it seiner Gemahlin Hemma 
auf der Burg zu B üren sass, Lütold II. (1241-56) und 
W alter, den lle r rn  der im Sem pacherkrieg 1386 zerstörten 
Feste Spitzenberg nördl. von Langnau im Em m ental. Die 
H errschaft B üren m it W inikon und Tri en gen ging an 
Kunos Sohn U lrich I. über, einen Geistlichen, der 1260 
als K irchherr (rector ecclesiae) zu B üren und C horherr 
zu B erom ünster genannt wird und 23. 7.1272-j-. Sein Erbe 
w ar W alters Sohn R itter Lütold i l l . ,  der sich 1274 wie
der von Aarburg nenn t und aus dessen Ehe m it Hemma, 
einer Schwester T hürings von Trachselw äld, zwei Söhne 
und eine Tochter Elisabeth entsprossen, welch letztere in 
erster Ehe m it dem elsässischen R itter Johans von Laub
gassen (-j- vor 1302) und nachher m it W alter von Ha
senburg ( f  vor 1312) verm ählt w ar. Von den Söhnen 
-j- U lrich  H., der Gemahl der Gräfin Elisabeth von 
Buchegg, vor 1305 ohne Nachkom m en. Um das Ausster
ben seines Geschlechtes zu verh indern , sah sich der 
zweite Sohn, Rudolf I. (+ 4. 7. 1339) veranlasst, aus 
dem geistlichen S tand auszutreten und sich zu verehe
lichen. Seine ältere Tochter Ursula verheiratete sich 
1326 m it dem Grafen Peter von Aarberg (siehe diesen 
Art.) und die jüngere  Benedikta (1347-64) m it dem 
R itte r Ulrich Theobald von H asenburg, dessen Sohn 
Ilans U lrich in der Schlacht bei Sempach fiel. Rudolfs I. 
Söhne, Rudolf II. und Junker Lütold IV. (1346 — -j- 6 .
5. 1395) teilten 1357 ihre Güter, wobei Lütold die H err
schaft Büren erhielt. Seine Ehe m it Judith  von W olhusen 
scheint kinderlos geblieben zu sein, doch hatte er einen 
illegitimen Sohn W alter, der vom Bischof Otto von 
Konstanz auf Vorschlag der Aebtissin Benedikta von Zü
rich  1411 die P fründe des perpeluus vîcarius parochialis 
ecclesie in  S iiin o n  vallis Uranie  erhielt. W eit bedeuten
der als Lütold war dessen B ruder Rudolf H., der bis zu 
seinem  Tod (21. 9. 1392) als H ofrichter zu Zürich amtete. 
Aus seiner zweiten Ehe stam m en wohl die 1383 als Klos
terfrau  im  Oetenbach zu Zürich erscheinende Verena 
und die 1398 als clcmslralis (Klosterfrau) der Abtei Zürich 
genannte Klara, sowie Regula Anna, die in e rster Ehe 
m it R itter B urkhart Münch von Landskron (1387), in zwei
ter m it dem Freien Diethelm von lvrenkingen (1404-09) 
verm ählt war. Rudolfs 41. Sohn erster Ehe, Rudolf III., 
nahm  1406 B urgrecht zu Bern und j  25. 1. 1415. Von sei
nen Töchtern heirateten M argarita den Freien Hans von 
Krenkingen (1424 — 33), Ursula 1415 den Freien W alter 
von Klingen, Anfelisa (1415—66) zuerst den R itte r Rudolf 
von Büttikon (-}- 1415) und  nacliher den Freien Henman 
von Rüssegg (1415-55), das wohl illegitime Gretli endlich 
1442 den Hans Ulrich (Ottoman von Rheinfelden ( 1441-61). 
Der jüngere Sohn R itter Rudolf IV., H err zu Büren und 
Rued, starb  bald nach seinem Vater am 15. 4. 1418, ohne 
von seiner Gem ahlin M argarita von Rosenegg (1417) Nach
kommen zu hinterlassen. Der ältere Sohn T hüring  starb 
als der letzte Spross der Freien von Aarburg im Juni/Juli 
1457. Die letzte N achricht über das Geschlecht stam m t 
vom 1. 9. 1621 und ist ein Bericht im Jahrzeitbuch von 
Büron über die Eröffnung der Grabstätte der Gründer 
dieser Kirche. Den W ortlaut siehe im Gfr. 15, p. 278.

Besonders hervorzuheben sind folgende Glieder des 
Geschlechtes \

1. L ü th o lc l , f  7. 6 . 1213. W urde als Nachfolger des 
H einrich v. H orburg  1191 Bischof von Basel und nahm  
als Anhänger der Staufer lebhaften Anteil an der Reichs
politik. Um ihn zu ehren, hielten König Philipp v. 
Schwaben 1207 und Friedrich II. 1212 in Basel lloftage 
ab. 1200 nahm  Lüthold das Kreuz, kehrte aber bald wieder 
heim . Er wurde in der Krypta des M ünsters beigesetzt.

2. R u d o l f  I . ,  1296 — f  4. 7. 1339. Als jüngerer Sohn 
R itter Lütolds HI. hatte er sich dem geistlichen Stande 
zugewandt und war 1296 Student in Bologna, 1300 Kirch
h e rr  in Büren und 1305 C horherr zu Berom ünster, als 
ihn der frühe Tod seines kinderlosen altern Bruders 
U lrich II. veranlasste, den Priesterrock auszuziehen und 
sich zu verm ählen, um das Aussterben seines Geschlech
tes zu verhindern. Seine erste Frau . Benedikta Frei in 
von Hewen (verehelicht 1310, 7  11. 6 . 1334) schenkte ihm

2 Töchter und 2 Söhne, w ährend die zweite Ehe m it der 
Freiin E lisabeth von Harnstein kinderlos blieb. Rudolf 
erw arb 1314 die R itterw ürde und stand als Gutsplleger 
der Königin Agnes von U ngarn, B urggraf in W eissenegg 
und Pfleger und Amtmann im Aargau lange Jahre im 
Dienste des Hauses Oesterreich. Nach der Schlacht am 
M orgarten unterhandelte  er zusammen m it H einrich von 
Griessenberg und H artm ann von Buda 1318 u. 1319 mit 
den Eidgenossen um einen W affenstillstand. 1318 beteiligte 
er sich auch an der Belagerung von Solothurn. Als gewieg
ter Diplomat und gewandter Hofmann wurde Rudolf öfters 
in politischen Missionen verwendet. So verhandelte er im 
Auftrag des Herzogs Leopold am Hofe des Papstes Johann 
XXII. in Avignon 1324 in Sachen der Befreiung Herzog 
F riedrichs aus der Gefangenschaft Ludwigs des Baiern und 
seiner A nerkennung als König. F ü r König Heinrich von 
Böhmen und Polen, Herzog von K ärnten, m achte er 1327 
bei Beatrix von Savoien m it Erfolg den Brautw erber.
9. 5. 1330 erscheint Rudolf als Zeuge im Friedensver
trag  und  B ündnis des Königs Johann von Böhmen und 
Polen mit. den Herzogen Albrecht und Otto von Oester
reich. Als österreichischer Pfleger im Aargau baute er 
sich am Schloss Lenzburg ein festes Haus. W ir finden 
ihn ferner, wie er zu Rüschlikon Gericht hält, zu Kiburg 
1335 innere Streitigkeiten der Stadt Schaffhausen schlich
te t und zu Talwil in Rechtssachen urkundet. Auch m it 
dem Grafen Ai mon von Savoien führte er 1337 erfolgrei
che U nterhandlungen zugunsten seines H errn, des Her
zogs Albrecht. So gute Dienste konnten n icht un belohnt 
bleiben : die Herzoge von Oesterreich wiesen ihm Gülten 
und Güter zu, und bis zu seinem Tod w ar er Hofmeister 
des Herzogs Otto. E r w ar seit 1314 H err zu Büren und 
später auch H err zu Triengcn.

3. R u d o l f  I I . ,  1346 — j- 21. 9.1392. Aeltercr Sohn des 
R itters Rudolf I. und B ruder des Junkers Liitold IV., 
H errn  zu Büren. Verehelichte sich m it U rsula von Bran
dis, einer Tochter Thürings und der K atharina von 
W eissenburg, die ihm einen Sohn schenkte, aber schon
9. 12. 1351 f .  Der zweiten Ehe m it M argarita von der 
Altenklingen (1361-90) entsprossen die Töchter Klara, 
Regula Anna und Verena. 6 . 2. 1352 nahm  Rudolf II. in 
Solothurn B urgrecht, und 31. 8 . 1361 wurde er Bürger 
zu Zürich, w orauf ihn Kaiser Karl IV. 31. 3. 1362 zum 
llo frich ter des dieser S tadt neu bewilligten Landgerichtes 
ernannte, welchem Amt er bis zu seinem Tod Vorstand. 
1379 u. 1387 erscheint er als H err zu Rued. Rudolf und 
sein B ruder Lütold hatten Stadt und Amt Griiningen als 
österreichische Pfandschaft inne, bis sie der Herzoge Leo
pold und Albrecht Kam m erm eister H einrich der Gessler
17. 5. 1374 durch Zahlung von 4000 Goldgulden auslöste 
und dafür sam t Leuten und Gerichten selber zum Pfand 
erhielt.

4. R u d o l f  I I I .  * vor dem 9. 12. 1351, f  25. 1. 1415, 
d. h . noch vor der Eroberung des Aargaues durch  die 
Berner. Einziger Sohn des R itters Rudolf II. aus dessen 
Ehe m it Ursula v. Brandis. E r w ar H err zu B üren und 
Rued, erhielt 1374 von seinem Onkel T hüring  von Brandis 
die H errschaft und Feste Simmenegg, ein von Kaiser 
Karl IV. bestätigtes Reichslehen, und kam durch  seine 
Gemahlin Anfelisa von Grünenberg (j- 4. 11. 1399) in den 
Besitz der H errschaft Gutenburg, sowie von Vogtei und 
Kirchensatz zu Bedingen und Madiswil. Aus Geldnot ver
kaufte' er die H errschaft Simmenegg 1391 an Bern, wo 
er m it seinen Söhnen T hüring  und Rudolf 21. 8 . 1406 
B urgrecht nahm . Zugleich war er auch in Zofingen und 
Sui see verburgrechtet. Als from m er Herr m achte R u
dolf III. viele Vergabungen an die Kirche. Neben den 
genannten beiden Söhnen hatte  er noch drei legitime 
und eine aussereheliche Tochter. Vor seinem Anschluss 
an Bern w ird er oft u n ter den Räten der H errschaft 
Oesterreich genannt.

5. Thiiring. Letzter m ännlicher Spross seines Ge
schlechtes; ä lterer Sohn des Freien Rudolf HI. ; ur- 
kundl. gen. 1404-57, in welchem Jah r er zwischen
2. Jun i und 7. Juli j-. E r erscheint 1404 als Kaplan in Bü
ren  und w ar 1407 in Heidelberg im m atrikuliert, worauf 
er schon ein Jah r nachher als C horherr von Beromüns
ter und Propst zu Amsoldingen, sowie seit 1411 als Propst 
zu M ünster au ftritt. Seit 1416 bekleidete er die W ürde 
eines Dom herrn zu Strassburg und zu Konstanz. 21. 9.
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'1418 nahm er B urgrecht zu Luzern, w orauf er m it Schult- 
heiss und Rat dieser Stadt am Mittwoch nach St. N ik- 
lausiag, d. h. 11. 12. 1420 ein Verkomnis, den sog. A a r
burgischen Vertrag  schloss betreffend die beidseitigen 
Rechte des Stiftes B erom ünster und der Stadt Luzern im 
Michelsamt (vergl. Mathias Riedweg : Gesch. des Kolle- 
g ia tstiftes B erom ünster. Luz. 1881 ; p. 160-162). Nach 
dem frühen Tode seines Jüngern Bruders Rudolf IV. (-J- 
15. 4. 1418) m usste er, gleich seinem Urgrossvater Ru- 
d o lfl., m it päpstlichem  Dispens 1424 dem geistlichen Stand 
entsagen. Spätestens 1426 verehelichte er sich m it der 
Gräfin M argarita von W erdenberg-IIeiligenberg (1426--j- 
vor 1. 3.1443). Sein einziges Kind Verena, verheiratet m it 
Hans von Baldegg (1451-74), f  schon 15. 4. 1451 in 
der Blüte ih re r  Jahre, also noch vor ihrem  Vater, m itdem  
das Geschlecht erlosch. Als Erbe von Vater und B ru
der waren T hürin  g zugefallen die Herrschaften Guten
burg und Rued. 1430 erwarb er die H errschaft Schenken
berg, ein Reichslehen. Durch seine H eirat hatte  er 
Anwartschaft auf das Erbe des letzten Grafen von Tog- 
genburg. Als dessen W itwe die E rbschaft an die tog- 
genburgischen Verwandten abtrat, erhielt T hüring  zu
sammen m it seinem Schwager W olfhart von Brandis 
Schloss und Land Maienfeld, sowie was unterhalb  der 
T hur lag. 11. 4. 1437 schlossen die toggenburgischen 
Erben, w orunter auch Thüring  von Aarburg, jenes ewige 
Landrecht m it Schwyz und Glarus, das zum Ausgangs
punkt des Alten Zürichkrieges wurde. W ährend  dessen 
Verlauf sagte T hüring  im Herbst 1444 den Eidgenossen 
ab. Beständige Geldnot zwang ihn  zur V eräusserung sei
ner Güter und Herrschaften : Büren und Rued überliess 
er seiner Schwester Anfelisa und ihrem  Gemahl Hen
man von Rüssegg ; die oberaarg. Besitzungen kamen 
1431 an die Stadt Burgdorf, und 1451 übernahm en sein 
Schwiegersohn Hans von Baldegg und dessen B ruder 
M arkwart auch das schwer verschuldete Schenkenberg. 
29. 4. 1436 erscheint T hüring  als Freischöffe der heim 
lichen Gerichte zu W estfalen. Mit seinem Vater Ru
dolf III. und seinem B ruder Rudolf IV. hatte er 14U6 
B urgrecht zu Bern genommen.

Heber das Geschlecht vergl. W. Merz : Die Freien von 
A rb u rg ... (in der Argovia. 29, 1901). — W. Merz : Freie  
v. A rburg  (im GHS 1, p. 258-61). [H. Brunnkr.]

A A R B U R G  ( VON) .  Dienstmannengeschlecht der Frei
herren  von Froburg, der G ründer von Schloss und Städt
chen Aarburg. Nicht zu verwechseln m it dem Geschlecht 
der Freien von Aarburg (siehe diesen Art.), Es ist das 
Verdienst von W alter Merz, die scharfe T rennung bei
der Geschlechter durchgeführt zu haben. Später sind 
die M inisterialen von A. zu einem bürgerlichen Geschlecht 
geworden. Urkundlich erscheinen sie 1201-1491. Es 
gehören ihnen an : 1201 H einricus de Arburc ; 1226 
W alterus, H einricus und Bruno de A rburch ; 1255 & 
1256 Rudolf, Petrus, Heinricus und B urchardus de Ar
burc, letzterer Schultheiss von Zofingen ; 1262 Dietricus 
de Arburch, clericus des Domstiftes Basel ; 1265 & 1269 
B urkhard ; 1274 W erber und W alter ; 1288 & 1296 
Konrad, Subdiakon und Diakon im Klosster St. Urban ; 
1289 Agnes, Ulrich und Ita ; 1299 W erner ; 1302 & 
1320 C. von Aarburg, C horherr des Stiftes Zofmgen ; 1332 
Ulrich, B ürger zu Mellingen ; 1346 M argarita, Ehefrau 
des Burgh. Vogt, Bürgers von Zofingen ; 1452-63 Hans 
Uoli, W eibel des Stiftes M ünster; 1463 Hans ; 1491 B urk
hart und Kum per von A. Vergl. Walt. Merz : Die 
Freien von A rburg  (in der Argovia. 29, 1901). [H .  B r . ]  

A A R B U R G - L U Z E R N .  Linie der Schweizer. Zen
tra lb ah n ; dem Betrieb übergeben: 9. 6.1856 A.- Em m en
brücke & 1. 6. 1859 E .-L uzern. [H. B r.]

A A R B U R G E R  S .  C.  =  A. Senioren-Convent, 1876 
infolge von M einungsverschiedenheiten, besonders über die 
Beteiligung an politischen Fragen und über die Frage der 
unbedingten Satisfaktion, von den Studentenverbindungen 
Helvetia Zürich, Helvetia Basel und Neu-Helvetia (von 
1877 an Zäringia Bern) als A arburger Kartellverband ge
gründet, seit 22. 11. 1884 A arburger S . C., dem 1917 
angehören die Sektionen (Korps) in  Basel (Alt-Rhenanial, 
Bern (Tigurinia), Genf (Teutonia), Lausanne (Alpigenia), 
Zürich (Alamannia). [H. T. i

A A R B U R G I S C H E R  V E R T R A G  11. 12. 1420. S. 
Aa r b u r g  (F r e ie  v .) un B e r o m ü n s t e r .
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A A R E ,  französisch A a r . Hauptfluss des schweizer. 
Milteilandes. Lauflänge von den Quellen an den Aare
gletschern bis zur Mündung in den Rhein zwischen 
Koblenz und W aldshut 280 km.

A. N am e. E r stam m t ohne Zweifel aus dem Gallo-Kelti- 
schen, ist aber n icht sicher zu deuten ( =  Fluss?) ; iden
tisch m it den Flussnam en e Ahr, Aar(bach) » (4 mal in Hes
sen und Rheinprovinz), franz. « Aire », Zufluss der Arve 
bei Genf und der Aisne, (auch =  nordengl. « Aire »?), span. 
« Ara » (Pyrenäen) ; verwandt m it den gallischen Fluss
namen A ra r  (jetzt Saône), A ru m  (jetzt l’/lrc). Die älteste 
Form im Munde der Alamannen ist sicher A ra  (worauf 
auch die Zusammensetzung Argau, 761-62 in  Argouwe, 
w eist); 622-38: flu m en  A ra  ; in Bedas Passio S. Justin! 
(um 700, wenn echt): A ra  fluvius ; 1155: flum en  A re ;  
1254-55: aqua B ara . Aeltere F orm en: A rura , zu er- 
schliessen aus zwei röm ischen Inschriften (C IL  XIII 2, 
N r 5096, 5161) : naulae aruranci [ =  A ruranici] und reg. 
arure  [ =  regio Arurensis] ; in der N arratio de m artyri- 
bus legionis Thebaicae des Eucherius (nach 400) : A ru la m  
flum en ; 983-1002 und 1002-24 : fluvium  A ro la m ;  um 1220 : 
Arolae m ons  =  Aarberg ; 1235-36 : in fra  A ra rim , noch 
sehr oft bis um  die Mitte des 14. Jah rh . ; singulär 
(offenbar Adjektivbildung) : flum in is A ra lis  (1271). Mit 
Aare zusammengesetzt sind Aarau, Aarberg, Aarburg, 
Aarwangen, ferner Aargau. — Vergl. A. Holder : A lt-ce lt. 
Sprachschatz. Leipz. 1891, Bd !  — F R B 1-6. [ D r .  K .  S t . ]

B. V o rg e sc h ic h tlic h e s . Dass das Aaregebiet schon 
seit den frühesten Zeiten besiedelt w ar, geht aus zahlrei
chen prähistorischen Funden hervor. Aus der Steinzeit 
(bis 2500 v. Chr.) kennen w ir Pfahlbauten in allen Ju ra 
seen, im Inkwilersee, im Moosseedorfsee ; ferner Land
ansiedelungen im bern ., solothurn. und aarg. Aaretal. 
Die Pfahlbauten ziehen sich auch in die Bronzezeit 
(2500-900 v. Chr.) h inüber, aus der w ir u. a. noch 
Giessereien beim Bad Heustrich im Berner Oberland 
und in Tschugg nahe dem Bielersee, dann Gräber 
aus Strättligen am Thunersee, W angen, W indisch etc. 
kennen. In der Eisenzeit (900-50 v. Chr.) sind die 
Pfahlbauten verschwunden. Die Funde werden aber 
im m er zahlreicher : G räber von Thun abwärts, bei Bern 
selbst, im Seeland, im  bern. und solothurn. Aaretal, 
befestigte Plätze La Tene am Ausfluss der Zihl aus dem 
Neuenburgersee und am Jolim ont bei Gals (Chules), Funde 
im Aarekanal bei Port und Brügg, bei Beimund ob Nidau, 
um W indisch und Brugg.

Die das Mittelland und dam it das Aaretal zur Stein-, 
Bronze- und ältern Eisenzeit bewohnenden Völker nach 
ih rer ethnologischen Zugehörigkeit bestim m en zu wollen, 
ist zur Zeit aussichtslos. Dagegen begegnen w ir den Leu
ten aus der Jüngern Eisenzeit (400-50 v. Chr.) in den 
röm ischen Quellen so oft, dass diese Periode schon fast 
als geschichtlich erscheint. Es sitzen jetzt im Mittelland 
überall Kelten, so um 225-222 v. Chr. speziell die Gäsa- 
ten und sehr w ahrscheinlich schon vor 110 die Helvetier, 
die ohne Zweifel u. a. in der Tiefenau bei Bern ein Sie
delungszentrum  hatten.

Der Verkehr ist stets, sowohl auf dem W asser- als dem 
Landweg, den Flussläufen nachgegangen und so schon 
in ältester Zeit bis weit in die Täler unseres Landes hin
auf vorgedrungen. Auf diesem W eg kamen auch die Be
wohner des Aaregebietes in den Besitz der ihnen unent
behrlichen R ohm aterialien : Feuerstein aus Frankreich 
und England, Glas und Kupfer aus dem Osten und Zinn aus 
England, Bernstein von der baltischen Küste, Blei aus dem 
Osten und Süden, Salz und Eisen aus dem Osten und 
aus F rankreich, u. s. w.

C. G e s c h ic h t l ic h e s . Nach dem Vorgang der Helvetier 
Hessen sich im Tal der Aare, das m it seinen vielen Fluss
halbinseln günstige Verkehrs- und Verteidigungslagen bot, 
auch die Römer nieder, denen das Aaregebiet überhaupt 
als regio A rurensis  bekannt war. Vindonissa (W indisch) 
w urde das H auptquartier der röm ischen Truppen. Im
5. Jahrh . erfolgte der E inbruch der Alamannen (siehe die
sen Art.), deren Siedelungen sich vom Rhein durch  das 
ganze Mittelland bis zur Saane und w eiterhin ausdehn
ten. Hier kam es m it den den grössten Teil der heu
tigen französischen Schweiz besetzt haltenden Burgun
dern zum Kampf, in dessen Verlauf die Alamannen wieder 
h in ter die Aare sich zurückzogen, sodass der Fluss nun
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die Grenze zwischen beiden Volksstämmen bildete. Die 
fränkische Gauverfassung Karls des Grossen (768-814) 
liess an der Aare eine ganze Reihe von historischen

Un t Apr/ ta^ga er

O b e r  / t a r g a

T erritoria le  G lied erun g  des A aregeb ietes  im S. Jahrh.

Landschaften erstehen : U fgau  (französ. Ogoz) am lin
ken Aareufer von der Stockhornkette bis in die Gegend 
von Laupen, Uechtland  zwischen den Juraseen und der 
Aare bis in die Gegend von Bern, A argau  flussabwärts 
und besonders am rechten  Ufer gelegen und früh  schon 
(urkundlich 855-861) geschieden in Ober- und U nter- 
Aargau (getrennt durch  Murg und Rotbach) ; Buchsgau  
nördl. vom Oberaargau links der Aare und am Ju ra  ; 
Inse lgau  von der Zihlbriieke und Erlach bis gegen Aar
berg. Im  W inkel zwischen Aare und Rhein lag der 
A ugstgau  (auch Baselgau geheissen), der später sich in 
den Sisgau und Frickgau spaltete.

Der V ertrag von Verdun (August 843), der das Karolin
gerreich in 3 Teilreiche spaltete, wies die alam annischen 
Gaue westwärts bis zur Aare dem ostfränkischen Reich 
Ludwigs des Deutschen und die burgundischen Gebiete 
dem M ittelreiche Lothars zu. Einzelne Grafengeschlechter 
kam en nun  zu grossem Ansehen und Macht. Im  Aargau 
w aren es die Lenzburger, später die K iburger und die 
H absburger. Im  Bernbiet überflügelten alle Ändern die 
Zähringer, die als S tädtegründer (Freiburg, Burgdorf, 
Bern) eine hervorragende Tätigkeit entfalteten. Nach 
deren Erlöschen 1218 fiel Bern ans Reich zurück, w ährend 
ihre übrigen Gebiete an der Aare an  die K iburger kamen. 
Als auch diese 1264 ausstarben, w urden die H absburger die 
m ächtigsten H erren im  Lande. Mit ih ren  Landen stiess an 
der Aarelinie zusamm en das m ächtig aufstrebende Sa- 
voien. ln diese Zeit des W erdens und Vergehens, d. h. 
die Epoche vom 11.-14. Jah rh . fällt die G ründung zahl
re icher Städte : « Sie m üssen wie Pilze aus dem Boden 
gewachsen sein. » W ir nennen : um 1280 Unterseen 
(durch W alter von Eschenbach), 1191 Bern (durch Ber
thold V. von Zähringen), 1220 Aarberg (durch Graf Ul
rich  III. von Neuenburg-Aarberg), 1269 Büren, 1264- 
1270 Erlach, 1338 Nidau (durch Graf Rudolf von Neuen- 
burg-Nidau)., dann W iedlisbach und W angen, 1312 
Altreu, im 11. Jahrh . Aarburg (durch die Grafen von Fro- 
burg), 1263 Aarau (durch die Kiburger), Brugg u n ter 
Graf Rudolf III. v. Habsburg. Von grosser Bedeutung wa
ren  jederzeit die über den Fluss führenden Brücken, m it 
denen oft ein einträglicher Zoll verknüpft war, der vom 
L andesherrn  an ihm  besonders ergebene Anhänger ver
pfändet werden konnte (z. B. Zoll von Solothurn).

Der Stadt Bern Macht nahm  im Gebiet der Aare 
S ch ritt fü r Schritt zu. 19. 9. 1323 erw arb sie die

Stadt T hun, und 1334 erlangte sie m it der Bezwingung der 
H erren  von W eissenburg die V orherrschaft im ganzen 
Oberland. Als Grenze, innerhalb  welcher gegenseitige 
Hilfe geleistet werden m usste, w ird die Aare bestim m t im 
Bündnis von 1350 zwischen Bern und Freiburg  einerseits, 
dem Bischof von Lausanne und dem Grafen von Savoien 
andrerseits . Auch der B undesbrief von Zürichs E in tritt 
in den Bund der W aldstätte, vom 1. 5. 1351, dehnt das 
Gebiet dieser gegenseitigen Hilfeleistung aus bis an den 
Lauf der Aare von der Grimsel bis zu ih re r  Mündung 
in den Rhein. 1415 folgt die E roberung des Aargaues durch 
die Eidgenossen. An Bern fielen Aarburg, Aarau, Brugg. 
Dam it geboten die B erner, m it Ausnahme der solothurn. 
Strecke, über das ganze Aaregebiet bis h in u n te r zum 
Zusammenfluss von Aare und Reuss.

Nach der ersten  Schlacht bei Zürich (2.-4. 6 . 1799) 
standen sich in der Schweiz grosse feindliche T ruppen
m assen gegenüber. Oestl. der un tern  Aare befanden sich 
österreichische, westl. davon französische Lager. Am 17. Au
gust versuchte Erzherzog Karl, bei Döttingen auf 2 Schiffs
brücken über die Aare zu setzen, wurde aber von den am 
jenseitigen Ufer bei Kleindöttingen stehenden helveti
schen Scharfschützen an diesem Vorhaben verhindert.

Vergl. Joh. D ierauer : Gesch. der schw. E idgsch. 
— Alb. J a h n :  C hronik... 1857. — [Joh. Rud. R ahn]: 
Die Schweizer S tä d te  im  M itte la lter. (Nbl. des W ai
senhauses in  Z ü rich . 1889). — Ivo Pfyffer : Der Versuch 
eines Aareüberganges bei D öttingen ... Baden 1899.

D. S c h iffa h r t . F ür den V erkehr kommen in der Schweiz 
seit Alters he r die beiden H auptrichtungen Nord-Süd und 
W est-Ost in Betracht, diese besonders beeinflusst von der 
T iefenrinne La Sarraz-Juraseen-A are-Rhein, in die alle 
T äler des Mittellandes ausm ünden. Jah rhunderte  lang 
herrsch te  reges Leben auf unsern  Flüssen, von denen 
die Aare bis Koblenz' eine der am stärksten  benutzten 
W asserstrassen bildete. Von Brienz bis zum T huner
see w ar der V erkehr, m it Ausnahme des Som m erver
kehrs von der Grimsel her, von jeher gering, w ährend die 
Strecke Thun-Bern stark  befahren wurde. Das erste 
Dampfboot auf dem Thunersee w ar die von den Gebrüdern 
Knechtenhofen gebaute « Bellevue » 1835, das erste auf 
dem Brienzersee der « Giessbach » seit 1839. Von Thun 
ging noch 1857 regelmässig wöchentlich zweimal das sog. 
O rdinäri-Schiff nach Bern ab, das zunächst dem Perso
nen transport diente, dann aber auch allerlei Produkte 
des Oberlandes, besonders viel Kälber verlud, daher das 
Kälberschiff oder die Kälberflotte genannt w urde und 
« u n te r  dem Jubel der Gassenjugend in Bern landete. » 
Bei dem damaligen Zustand des Flusses w ar aber die 
Schiffahrt gefährlich, sodass alljährlich 4-6 Schiffe verlo
ren gingen und die Schiffer oft ih r Leben aufs Spiel 
setzen m ussten. Vom 1. Juli bis Ende des Jahres 1825 
kam en insgesam t 623 Schiffe m it 6162 Personen und 
118 400 Zentner W aren in Bern an. Auf dem Landweg 
betrug dieF raeht 4-10 Batzen vom Zentner, auf dem W as
serweg etwa V sB atzen . E in sog. Aarewaidling, 50 Fuss 
lang und 12 %  Fuss breit, fasste 180-230 Zentner F rach t. 
Auf der Aare unterhalb  Bern hatten das Monopol der 
Schiffahrt die Angehörigen der Schiffleutenzunft zu Bern, 
denen die ausschliessliche Benutzung der W asserstrasse 
von Bern bis Brugg oder (während der Zurzacher Messen) 
bis Klingnau, dem Landungsplatz der B erner Schiffe nach 
Zurzach, zustand. Vor der Abfahrt in Bern w urden die 
Schiffe un tersuch t und m ussten die Schiffleute einen Eid 
schwören. In  Altenburg bei Brugg visitierte und kontro- 
lierte m an jedes Schiff. Diese w urden dann bisweilen in 
Zurzach, Laufenburg oder Basel verkauft und kam en n icht 
m ehr zurück, sodass im m er neue gebaut werden m ussten. 
Ganz besonders hinderlich  w aren auch die nichts weniger 
als einfachen Zollverhältnisse in Solothurn, W angen und 
Aarburg. In Nidau m ündete die sehr lebhaft befahrene 
W asserstrasse Yverdon-N euenburgersee - Z ihl-B ielersee 
ein, deren Betrieb ebenfalls ein Monopol der Gesellschaft 
der Schiffleute zu Bern war. Als F rachtlöhne wurden ver
langt : im Hinauffahren von 1 Zentner von der Schifflände 
ob Altenburg bis Aarau 4 Batzen, von Aarau bis Aarburg 
3 Batzen, von Aarburg bis Solothurn 5 Batzen, von Solo
th u rn  bis Nidau 2 Batzen und von Nidau bis Yverdon 
2 Batzen ; im  H inunterfahren  vom Zentner von Yverdon 
bis Nidau 2 Batzen, von da bis Solothurn 2 Batzen, von
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ila bis Aarburg 3 Batzen, von da bis Brugg 4 Batzen und 
von da bis Khngnau 1 Batzen. Noch 1836 belief sich der 
T ransit von Yverdon bis Solothurn auf rund 156 000 Zent
ner F rach t. Die L andfracht betrug pro Stunde und 
Zentner 8 Rappen, die W asserfracht 3,7 Rappen. Um 
die Schiffe aus dem Neuenburgersee d irek t in die Aare 
und nach Bern kom men lassen zu können, hob man 
von der M ündung der Broye bis Aarberg 1645 einen Kanal 
aus (s. den Art. A a r b e r g e r  ic a n a l) .  Salz und Korn waren 
neben Flössholz und W ein die wichtigsten T ransporta rti
kel. Das burgundische Salz kam bis Brugg und von da auf 
dem Landweg nach Luzern, den W aldstätten und Zürich, 
das bairische Salz von Brugg nach Bern, F reiburg  und 
N euenburg. Vom Mai bis 20. 10. 1783 wurden z. B. 
208 Fass Salz zu W asser und 111 zu Land aufwärts ge
führt. Aber schon in den 1850er Jahren  w ar die Aare
schiffahrt bedenklich zurückgegangen, noch bevor Bern 
an das neu erstehende Eisenbahnnetz angeschlossen w ar.

ln  die untere Aare m ündete die Schiffahrt auf Reuss 
und L im m at ein. Vergl. A. H ärry : B ild er aus der Gesch. 
der schweizer. F lussschiffahrt (in Schweizer. W asser
w irtscha ft. 3, 1910/1911 ; p. 36-38, 55-59). — Herrn. 
H artm ann : B erner Oberland in  Sage u. Geschichte. 
Bd 2, 1913.

E. A a r e k o r r e k tio n . Der stark ausgesprochene W ild
bachcharakter des Flusses hat von jeher zahllose Ueber- 
schwemmungen verursacht und kostspielige Verbauungs
arbeiten sowohl oberhalb Berns als besonders auch im 
«Seeland» notwendig gemacht. Schon aus dem 16.-18. 
Jahrh . hören w ir zahlreiche Klagen über die stets zu
nehmende Versumpfung in der grossen Senke von Entre- 
roches bei La Sarraz bis Solothurn. Nie zur Ausführung 
gekommen ist ein zu Beginn des 18. Jah rh . aufgetauchtes 
P rojekt, die Aareschlinge zwischen Meienried und Büren 
durch einen Kanal abzuschneiden. Andere Arbeiten, die 
1749/58 in der Um gebung von Nidau ausgeführt w u r
den, hatten  n icht den gewünschten Erfolg. N ur auf dem 
Papier blieben Korrektionsvorschläge des W alliser Inge
nieurs de Rivaz 1760, von M irani 1771 und W erkm eister 
Hehler 1775. Die Arbeiten in der Zihl zu Ende des 18. 
Jahrh . und die Ausbaggerung dieses Flusses durch 
Berghauptm ann Schlatter 1811/13 führten  ebenfalls n icht 
zu brauchbaren Resultaten : die Ueberschwemmungen 
w iederholten sich regelmässig jedes Jah r (besonders 
D ez./Jan. 1801, dann wieder 1815, 1816, 1817). Nun 
berief die bern. Regierung 1816 als Experten den Inge
nieuroffizier Joh. Gottfr. Tulla (1770-1828), Chef des ba
dischen W asser- u. Strassenhaues, der eine totale Korrek
tion und Ableitung der Aare und Zihl vorschlug. Von da 
an datiert die eigentliche Geschichte der Aare- u. Ju ra 
gewässerkorrektion, die nach langen Studien und Vor
arbeiten zum Projekt La Nicca (12. 3.1842) führen sollte. 
17 . 8. 1868 w urde bei Aarberg die Arbeit feierlich in 
Angriff genommen, und genau 10 Jah re  später floss 
die Aare durch den Hagneckkanal in den Bielersee. 
1889 war das grosse W erk vollendet, das seinen Zweck 
vollauf erreicht hat. Die Oberleitung lag in den Händen 
der eidg. Inspektoren Ing. R ichard La Nicca und W illiam  
Fraisse. Die Baukosten betrugen F r. 17 760 000. Als För
derer des U nternehm ens ist besonders noch zu nennen 
der bernische R egierungsrat Joh. Rud. Schneider, der 
darüber die Schrift veröffentlicht hat : Das Seeland der 
W estschweiz u n d  die K orrektion seiner Gewässer (Bern 
1881). Vergl. ferner die Jahresberichte d e r  Juragewäs
serkorrektion  1869-1889. -  G LS, Art. Grosses Moos. — 
AIR v. Morlot : Die Juragew ässer-K orrektion  (in S B  26, 
1895; p. 103-107, 116-119, 122-124). — F lusskorrektionen  
der Schweiz, Heft 5 : A are zwischen Thuner- u. B ie ler
see. Bern 1916. [ H .  B r ] ,

A A R G A U ,  französ. A rg o v ie .  Schweizer Kanton seit 
19. 2. 1803, in der offiziellen Reihenfolge der 
Kantone der sechszehnte. Vergl. GLS.

In h a lt:  1. "Wappen ; 2. V orröm ische und röm i
sch e Z eit ; 3. A lam an nische A nsied lu n g . F eud al
ze it ; 4. E roberung des A argaus 1415 ; 5. U n te rta 
n en zeit 1415-1798 ; G. H e lvetik  ; 7. Der K anton  
A argau  1803-1818 ; 8. D er Kanton Aargau se it  1848 ; 
9. K ulturelle E n tw ick lu n g  : a) L andw irtschaft, Jagd, 
F isch erei, b) Handel u n a  G ewerbe, c) Industrie, d) 

V erk eh r, e) G erich tsw esen , f) Soziale F ortsch ritte , g )  S ch ule, h)

K irche, i) rDie Israeliten  im  A argau . k) K unst und K u n st
gew erb e; 10. B ib liographie.

1. W a p p e n . — Das W appen des Kantons beruh t auf 
dem Beschluss der Regierungskom m ission vom 20.4.1803, 

wonach es « besteht aus einem der 
Länge nach getheilten Schild : im
rechten  schwarzen Feld ein weisser
Fluss, im linken blauen Feld drey weisse 

riSv1«®  Sterne». Der Fluss bezeichnet die Aare
und dam it den ehemals bernischen 
Teil des Kantons, die 3 Sterne aber 

i B -  JK * das F reiam t, die Grafschaft Baden 
und das Fricktal. Die 
L andesfarben sind 
schwarz und blau.
(Vergl. W . Merz : Die 
G em eindew appen des 
K a n t. Argali. Arau
1915; p. 3). (H. B r .]

2. V o r r ö m isc h e  und  
r ö m isc h e  Z e lt . — Die

f eographische Lage des 
argaus und seine Fluss

systeme m it ihren ausge
zeichneten Verbindungs
linien führten  schon
frühe die Siedler in das 
reiche Land. W enn auch 
bis jetzt noch keine pa- 
läolithisehen Fundstel
len bekannt sind, so 
bergen ohne Zweifel die 
Höhlen im Jura  oder 
die sonnigen Hänge 
nördl. des Aaretals doch 
Spuren der ältesten Be

siedlung in der Schweiz überhaupt. Auch die neolithi- 
schen Siedlungen sind n u r deswegen so wenig zahlreich, 
weil die prähistorische E rforschung des Aargaus noch in 
den Anfängen liegt. Bei Untersiggental wurde eine solche 
Siedlung entdeckt, die noch bis in die Bronzezeit hinein 
fortgedauert h a t;  auch bei Obererlinsbach, unweit der 
solothurn. Grenze, scheinen sich solche W ohnstätten zu 
befinden. Auf den Höhen des Ju ra  und der Molasseberge 
wim melt es von um wallten E rdburgen; und wenn auch
noch keine dieser Bauten systematisch untersucht ist,
so dürfte doch m anche bis ins Neolithikum zurückrei
chen. Im  Ilallwilersee wurden Pfahlbauten gefunden, die, 
soweit sich bis jetzt erkennen lässt, sich auch bis in die 
jüngere Steinzeit zurück 
verfolgen lassen. Die jetzt 
teilweise vermoorten Täler 
der Bünz, der W inen und 
der W igger haben schon 
so viele Streufunde von 
neolithischem  C harakter 
geliefert, dass auch hier 
auf Pfahlbauten geschlos
sen werden kann, wie sol
che im Suhrental im  Kant.
Luzern nachgewiesen sind.
W ährend die Bronzezeit 
n u r durch  Einzelfunde 
vertreten ist und nam ent
lich die bronzezeitlichen 
Gräber nu r recht zufällig 
beachtet wurden, lässt 
sich doch auch für diese 
(in der Schweiz noch über
haupt recht dunkle) Pe
riode eine — wenn auch 
n icht gerade dichte — Be
siedlung im Aargau a n 
nehmen. Sehr reich ist 
dagegen die Besiedlungskarte für die folgende Periode, 
die Hallstattstufe oder die ältere Eisenzeit. Besonders auf 
den sanften Moränenwällen und den Schotterterrassen 
längs der südl. Zuflüsse der Lim m at und der Aare haben 
die kunstsinnigen und fleissigen Leute der H allstattkultur 
ihre Toten verbrannt und in Grabhügeln bestattet; das

R öm isch er W achtturm  
m it S troh schü tten  (R auchsignal) 
nach einer D arste llu n g  aut der 

T rajan ssäu le . [N ach Merz].

# #  'H W -  I- '

Grabmal des Soldaten Q uintus  
L u ciliu s aus V in don issa  (1,61 m 

hoch). [N ach Merz].
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bekannteste dieser Gräberfelder ist das von U nterlunk- 
hofen m it über 60 Tum uli, die seit 1865 zum grössten 
Teil un tersuch t worden sind, zuletzt von J. Heierli in 
den Jahren  1899 und 1900. Es m uss über den sog. Bärhau 
bei Unterlunkhofen eine uralte  V erkehrsstrasse geführt 
und müssen sich dabei entsprechende Siedelungen befun
den haben, die noch zu untersuchen sind. W eniger zahl
reich sind die Spuren der 2. Eisenzeit; dagegen sind die 
Flachgräber dieser Epoche im ganzen Lande zerstreut, so 
dass auch in den Zeiten unm ittelbar vor der röm ischen 
Okkupation der Aargau als überall bevölkert angenommen 
werden muss. Es ist bemerkenswert, dass in jener Periode 
auch die sonst fast noch keine Spur urzeitlicher Besied
lung aufweisenden Juragegenden bewohnt waren (W il, 
Mandach). Sicher war W indisch schon vor der röm ischen 
Okkupation von einem Latène-Volk besiedelt; vielleicht 
befand sich zur Zeit der Besetzung durch  die Römer dort 
ein keltisches Refugium.

Dass die Röm er "gleich im Anfang der Besetzung des 
Helvetierlandes das keltische Vindonissa als Standlager 
erkoren, verlieh dem Aargau seine ganz besondere Be
deutung in röm ischer Z eit; das erste Lager wurde im 
Zeitraum  zwischen 15 & 27 n. Chr. angelegt und erfuhr 

nachher m annigfache Um
bauten. Es w ar ein Legions
lager, m usste also einem recht 
a n s e h n l i c h e n  r ö m is c h e n  
Heeresapparat als ständige 
U nterkunftsstätte dienen. Zur 
Rheinbefestigung geh ö ren d , 
m usste diese Anlage m it S tras
sen nach dem Rhein zu ver
bunden sein. Solche führten 
einerseits über den Bözberg 
nach Augst (Augusta R aurica j 
und andrerseits über Döttin
gen nach Zurzach (Tenedo). 
Mit Vindonissa hängt auch die 
röm ische Bäderstadt Aquæ 
ilelvetiorum  (Baden) zusam 
men, wo ein M ilitärlazaret u. 
auch der Sitz einer Spezialität 
von M etallindustrie (durch
brochene Schwertscheidenbe
schläge) w ar, ebenso die u n 
gemein zahlreichen Villenan
lagen im Lande, die solchen 
Bauern gehörten, die n icht 

nu r das Heer in W indisch, sondern später auch Italien 
verproviantieren m ussten und dadurch zu W ohlstand ge
langten. Als um das Ende des 1. nachchristl. Jah rh . die 
Römer ihre Grenze gegen die Germ anen über den Rhein 
vorschoben, hörte die m ilitärische Besetzung von W in
disch auf, und der Aargau m it seiner reichen Getreide
produktion blühte sichtlich auf; im ganzen Lande m ehrten 
sich die Villen- u. Dorfanlagen, die sich m eist da befinden, 
wo auch noch heute Dörfer liegen. Einige Villen, wie 
z. B. die von B irr wil, Gontenswil, Gränichen etc. sind 
eigentliche Luxusbauten, deren Blütezeit ins 2. & 3. Jahrh . 
fällt ; auch am R hein w urden solche Bauten (z. B. bei 
Zurzachj angelegt, ein Beweis, dass m an sich vor feind
lichen Einfällen sicher wähnte. In  dieser Zeit fand das

C hristentum  seinen Eingang, wenn auch die Spuren davon 
speziell im Aargau noch selten sind ; erst im 6. Jah rh . er
scheint Vindonissa als Sitz eines Bischofs. Als um die Mitte

Z iege lstem p el der X I. L egion  von  V in don issa , erhaben. 
13,3 X  3,3 cm n atürliche G rösse. L eg (io) XI C (laudia) P (ia)  

F fid e lis ) . [N ach  Merz],

des 3. Jah rh . die Röm er den obergerm anischen Limes vor 
den A nstürm en der Alamannen preisgeben und ihre Grenz
wehr h in te r den R hein zurückverlegen m ussten, entstand 
auf der aargauischen Seite des Stromes eine fortlaufende 
Kette von W arten  und Proviantm agazinen, eine Verteidi
gungsanlage, die im  wesentlichen un ter dem Kaiser 
Valentinian I. (364-375) vollendet war. W ahrscheinlich 
wurden auch h in ter der Aarelinie zur Deckung der Ueber- 
gänge in der röm ischen Spätzeit m ehrere Brückenköpfe 
und W ehrbauten errich te t, so z. B. das Kastell A ltenburg 
oberhalb Brugg. Allmählich aber drangen die Alamannen 
und ihre Verbündeten gleichwohl durch  diesen Cordon und 
besetzten stellenweise das Land ; eines der ältesten und 
dichtesten Gräberfelder (ca 1200 Gräber) m it alam annisch- 
fränkischen Bestattungen ist das von Kaiseraugst, das 
ungefähr w ährend der Jahre 500-900 benützt wurde und 
eher von einer ärm lichen, friedlichen Bevölkerung zeugt. 
Ueberall im Lande, m eist in der Nähe röm ischer Sied
lungen, setzten sich germ anische E inw anderer fest. Ih re  
im Gegensatz zu Kaiseraugst m it Waffen ausgestatteten 
Grabstätten befinden sich meist in der Nähe der heutigen 
Dörfer (Abtwil, B irrw il, Fahrw angen, Fislisbach, Gontens
wil, Hägglingen etc.). [E. T a t a r i n o f f . ]

3. A la m a n n fsc h e  A n s ie d lu n g . — F e u d a lz e lt .  Nach 
dem Tode des grossen röm ischen Feldherrn Aetius 
(454), der das Reich m it Erfolg gegen den hunnischen 
Ansturm  behauptet hatte, erfolgte ein neuer, gewaltiger 
E inbruch der Alamannen. Diesmal siedelten sie sich end
gültig im offenen, aber arg  verheerten Land zwischen 
Rhein und Alpen an und fanden da den gesuchten Acker
grund. Die spärlichen Ueberreste der gallo-römischen 
Bevölkerung gingen dabei zu Grunde oder wurden ab
sorbiert. Alamannische Ansiedlungen m it deutschen Na
men treten  in der Folgezeit langsam  und allm ählich 
aus dem Dunkel der Geschichte hervor ; bloss an w eni
gen Stellen übernahm en 
die neuen Ansiedler die 
alte Bezeichnung, die sie 
aber für ihre Zunge und 
ih r Verständnis um bilde
ten (Augst, Koblenz, W in
disch, Baden).

Die alam annischen Her
zoge gerieten 496 un ter 
die H errschaft des F ran 
kenkönigs Chlodwig, aber 
vorerst bloss m it ihrem

R öm isch er W achtturm  (spe
cula) m it F an al (F eu erzei
chen) nach e>ner D a rste l
lu n g  au f der T rajan ssäu le , 

[N ach M erz],

Z iege lstem p el der X X I. L egion  
von  V in don issa , v er tie ft.

7,6 X  2,8 cm  natürliche Grösse. 
[N ach Merz].
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rechtsrheinischen Gebiet, w ährend der grösste Teil der 
linksrhein . Lande dem Königreich B urgund zufiel, das 
indessen bald darauf durch Chlodwigs Söhne ebenfalls 
zum Frankenreich  geschlagen wurde. U nter dem E in
fluss der christlichen Franken fand im Laufe des 6. 
Jah rh . das C hristentum  in den alam annischen Landen 
Eingang. In der nachfolgenden Zeit kam es da auch zu 
einer Regelung der Diözesanverhältnisse : der Bischof der 
helvetischen Diözese, der u rsprünglich  seinen Sitz in Vin- 
donissa hatte (nachweisbar allerdings erst seit 511), scheint 
sich nach Aventicum zurückgezogen und den osti. Teil 
seines Sprengels dem Bischof von Konstanz überlassen zu 
haben, dessen Diözese sich schon im 7. Jah rh . westwärts 
bis an die Aare erstreckte.

Nach und nach tr it t  nun die fränkische Gauverfassung  
erkennbar hervor. Sie baute sich in unsern  Landen 
ohne Frage auf eine schon längst vorhandene alam an- 
nische Gaueinteilung auf. Aber erst in der karolingischen 
Zeit stossen w ir zum erstenm al auf den Nam en A a rg a u  : 
763 In  Argom ve regione, 778 I n  pagello Aragaugense, 
831 I n  pago A rgauginse, 886 I n  pago Arageuve  etc. 
Dieser Gau entsprach indessen keineswegs dem Gebiet 
des heutigen Kantons, wie überhaupt der geographische 
Begriff ir A argau  » im  L a u fe  der Zeit die grössten W a n d 
lungen durchgem acht hat. Der alam annische A argau  
umfasste das ganze Gebiet rechts der Aare ostwärts bis an 
die Bergkette, die heute die Kantone Unterwalden und 
Luzern trenn t, und bis an die untere Reuss (vergl. Karl 
Speidel : B eiträge zur Gesch. des Zürichgaus. Zug 1914). 
Der obere Teil dieses Gaus trenn te  sich um  861 als Ober
aargau  (861 superior pagus A ragauginsis, 894 superior 
A ragouve  etc.) vom untern  Teile. Beider Grenze bildete 
das Flüsschen Rot-Murg, das heute noch den Aargau von 
Bern scheidet. Der òsti. Teil des heutigen Kant. Aargau 
rechts der Reuss und der u n tern  Aare gehörte zum 
Thurgau, von dem dann um  die Mitte des 9. Jahrh . der 
Zürichgau  ab getrennt wurde, w ährend das Fricktal einen 
Teil des A ugstgaues bildete, der selber wieder in den Frick
gau, Sisgau und Buchsgau zerfiel. Der Teil des heutigen 
Kant. Aargau links der Aare entsprach ziemlich genau dem 
Frickgau, n u r  dass Kienberg und Rotentluh ebenfalls im 
Frickgau, dagegen Rhein fehlen und der grössere Teil der 
später dazu gehörigen H errschaft im Sisgau lagen.

Im Teilungsvertrag von Verdun 843 kamen die alam an
nischen Gaue westwärts bis an die Aare an das Ost
fränkische  Reich. Aber bald darauf, als nach dem Tode 
Lothars das karolingische Mittelreich zerfiel, g rün 
dete ein Graf Rudolf aus dem Geschlechts der Welfen 
auf beiden Seiten des Ju ra  das hochburgundische Reich 
und schob dessen Grenzen ostwärts bis an die Reuss 
oder gar den Zürichsee vor. Schon ging auch das 
ostfränkische Reich seiner Auflösung entgegen : die 
alten Herzogsgewalten lebten wieder auf. 919 erw ähl
ten die Grossen des Reichs den Sachsenherzog zum Kö
nige, der nun das eigentliche deutsche Reich  e rrich 
tete. Gleichzeitig entriss der erste Herzog des neuen 
Herzogtums Alamannien, das man nun gewöhnlich 
Schw aben  jienn t, dem Königreich Hochburgund den 
Aargau bis an die Ostgrenze des heutigen Kant. Bern. 
Fortan  gingen die beiden Teile des alten fränkischen 
Aargaus getrennte politische W ege. Der Oberaargau 
(siehe diesen Art.) blieb vorerst un ter burgundischem  
Einfluss und zerfiel später in verschiedene Herrschaften, 
die schliesslich alle dem m ächtig ausgreifenden Bern an
heimfielen. Der U nteraargau oder Aargau schlechthin 
teilte seinerseits zuerst w ährend fast 2 Jahrh . die Ge
schicke des Herzogtums Schwaben. Aber un ter dem E in
fluss des überm ächtigen Hauses Zähringen, das seit dem 
Investiturstreit eine führende Rolle in unserm  Lande 
spielte, lösten sich die alam annischen Lande links des 
Rheins allm ählich vom Herzogtum Schwaben los, und 
als 1218 die zähringische Dynastie erlosch, wurden die 
schweizerischen Lande tatsächlich reichsunm ittelbar.

Seitdem  Ausgang der Karolinger ging bei uns wie auch 
überall in Deutschland die alte fränkische Gauverfassung 
ih rer unaufhaltsam en Auflösung entgegen. Die Ausbil
dung der Vassalität und die Exemption der geistlichen 
Territorien  waren die vornehm sten Ursachen. Ein krie
gerischer Beamtenadel, aufgrossem  Eigenbesitz an Grund 
und Boden fussende Geschlechter nahm en die gräflichen

Rechte in Anspruch und nannten sich n ich t m ehr nach 
den Gauen, sondern nach ihren Burgen. Im  Aargau wa
ren es vor allem die Grafen von Lenzburg  (siehe diesen 
Art.). Sie nannten sich auch häufig Grafen im Aargau. 
W ährend des Investiturstreites erlangten sie auch noch 
die Grafschaft im Zürichgau, die bis anhin  den Nellen- 
burgern zugestanden hatte. Die Dynastie spaltete sich in 
zwei Linien ; die jüngere, auf welche die Grafschaft im 
Zürichgau überging, erhielt als Erbteil Baden, das so 
zur Grafschaft erhoben wurde. Aber 1172-73 starben 
beide Linien dieses mächtigen Geschlechtes aus. Die Al- 
lodialgüter der Grafen von Lenzburg-Baden fielen an das 
Haus Kiburg, das bald auch die Grafschaft im Zürichgau 
rechts der L im m at erh ie lt und sie m it der Landgrafschaft 
I hurgau vereinigte. Von den dem Reiche heimgefalle

nen Lehen wie von den Allodialgütern der altern Linie 
gab Kaiser Friedrich I. einen Teil dem Grafen Albrecht 
von Habsburg, näm lich die Vogtei Rackingen, die Land

' s . -

E rstü rm u ng e iner B u rg  n a ch W ern h er  Schedulers  
Chronik III.

grafschaft im Aargau und die Landgrafschaft im Zürich
gau links der L im m at (ausgenommen Baden und die zuge
hörigen Eigengüter) und des Zürichsees, sodann die 
lenzburgischen Besitzungen in Luzern und Unterwalden. 
Die Lenzburg selbst sam t Zubehör kam 1254 an den 
Grafen H artm ann den Jüngern von Kiburg. — Im F rick
ta l (siehe diesen Art.) treffen wir die Grafen von R heinfel- 
den, ferner die Grafen von Alt-Homberg und Alt-Tierstein. 
Laufenburg gehörte dem Kloster Säckmgen. Rhein eklen 
vererbte sich 1090-an die Zähringer und wurde 1218 reichs
frei, kam dann jedoch 1252 durch den Papst an den 
Bischof von Basel, erlangte 12:3 neuerdings die Reichs
unm ittelbarkeit und fiel 1330 an das Haus Habsburg- 
Oesterreich. Auch der Besitz und die Rechte der ändern 
im Fricktal ansässigen Geschlechter gelangten im Laufe 
der Zeit durch Erbschaft an das Haus Habsburg, ebenso 
(allerdings auf dem Umweg über die Lenzburger) die 
Vogtei über Säckingen und das dam it verbundene Laufen
burg.

Die H absburger (siehe diesen Art.) stamm en wohl 
vom Oberrhein. Sie hatten das « Land im Eigen » bei 
Brugg erworben, erbauten da zu Anfang des II. Jahrh . 
die Habsburg und gründeten um 1027 das Kloster Muri. 
Doch erst seit Anfang des 12. Jah rh . nennen sie sich 
«G rafen von H absburg» (II08 comes de Habichsberch, 
1114 comes de Habesburg). In der E rbteilung vom Jahre 
1232 und einer N achteilung 1238/39 kamen das Land im 
Eigen, die Landgrafschaft Aargau, Säckingen, die Vogtei 
über Muri, die Städte Meienberg, Brem garten und Brugg 
an den altern Bruder Albrecht, während der jüngere 
Rudolf den habsburgischen Anteil an der Landgrafschaft 
im Zürichgau, Laufenburg, Sempach, W illisau und die
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Güter des Hauses in den W aldstätten  erhielt. Die Land
grafschaft im Eisass verblieb vorerst in gem einschaftli
chem Besitz. Albrechts Sohn R udolf HL hob sein Haus 
binnen wenigen Jahrzehnten  zum m ächtigsten des deut
schen Reichs. Er erw arb nach dem Erlöschen der Kibur- 
ger 1274 teils als Erbe, teils du rch  Ankauf den grössten 
Teil der H interlassenschaft, so Baden, Mellingen, Lenz
burg, Aarau, Sursee, Zug, Arth, W illisau, Sempach. 
1273 w urde er zum deutschen König erw ählt und brachte 
bald darauf die Herzogtümer Oesterreich und Steierm ark 
an sein Haus. Aber ob dem Grossen vergass Rudolf auch 
das Kleinste n ich t und erw eiterte besonders in den 
schweizerischen Landen seinen Besitz bei jeder Gelegen
heit, so dass sich dieser beinahe über die ganze m itt
lere und nordöstl. Schweiz ausdehnte. In  seinem Geiste 
handelten auch seine Erben. Um die Jahrhundertw ende 
w urden die Grafen von Froburg  genötigt, ihre Stadt Zo-

U eb erg a b e  der S tadt A arau 1415.
A us D iebold  S ch ill in g s  Berner C hronik (1484), S tadtb ib lio th ek  

Bern M ss. H ist. H elv . I, 1.

fingen, die sie einst in der ersten Hälfte des 12. Jah rh . 
durch Heirat aus dem Lenzburger Besitz erhalten hatten, 
an Rudolfs Sohn A lbrecht zu verkaufen. Nachdem dann 
noch 1330 die S tadt Rheinfelden an Rudolfs Enkel gefal
len w ar, stand tatsächlich das ganze Gebiet des heutigen 
Kant. Aargau u n ter der H errschaft des Hauses Habsburg- 
Oesterreich ; ausgenomm en Laufenburg, das erst 1386 
von Habsburg-Laufenburg an die tüchtigere ältere Linie 
abgetreten w erden m usste, und Zurzach, Kaiserstuhl und 
Klm gnau (etwa der heutige Bezirk Zurzach), welche Orte 
dem Bischof von Konstanz gehörten und erst kurz vor der 
E roberung des Aargaus un ter die hohe G erichtsbarkeit 
Oesterreichs kamen. Auf den zahlreichen Burgen und Edel
sitzen des Aargaus und in den vornehm en Häusern seiner 
Städte herrschte R ittersitte  und kehrte höfisches W esen 
ein. Auch die D ichtkunst wurde gepflegt. Von aargaui
schen M innesängern sind bekannt W alter von Klingen 
( t  1285 zu Basel), H einrich von Tettingen, Bertold Stein- 
m ar (bis 1288 genannt), Hesso von Reinach (1234-77 
nachweisbar).

F ü r m ehr als ein Jah rh u n d ert teilten die aargauischen 
Gebiete die Schicksale der österreichischen « Vorlande ». 
Schwer lastete die « B lutrache » auf dem aarg. Adel, 
nachdem  König Albrecht 1308 bei W indisch den Tod 
durch  M örderhand gefunden hatte. Adel und Bürger 
bluteten für ih re  herzoglichen O berherren im M orgarten
krieg, sodann im langwierigen Krieg Herzog Albrechts II. 
gegen Zürich zu Anfang der Fünfzigerjahre, am m eisten

jedoch im Sem pacherkrieg. Damals gingen w ieder grosse 
Gebietsteile, die zum alten Aargau gehört hatten , dem 
Hause Oesterreich verloren, bes. das Entlebuch und Sem
pach, die an Luzern kam en, w ährend die Berner m it 
den Resten Österreich. Besitzes im alten Oberaargau auf
räum ten. Nach und nach fixierte sich ein neuer politisch
geographischer Begriff Aargau. Da gegen die Mitte des 14. 
Jah rh . das österreichische Amt Baden, zwischen L im m at 
und Reuss gelegen, der Landgrafschaft Aargau einverleibt 
worden w ar (seit 1363 : B aden  in  Erge  tu ; 1372 : in den 
Österreich. Landen ze Ergew  die stette  Zovingen, B rem -  
garten , Baden, B ru g g , Lenzburg u n d  M ellingen) und die 
« Aemter im W aggental » — sie w urden erst seit Beginn 
des 16. Jah rh . m it dem jetzt noch gebräuchlichen Aus
druck « Freiam t » bezeichnet — von jeher zum Aargau 
gerechnet w urden, umfasste nun der österreichische 
A argau  (siehe Karte) den heutigen Kanton Aargau ohne 
das F rick tal und den Bezirk Zurzach, aber darüber hinaus 
noch den nördl. Teil des heutigen Kant. Luzern (1173 
Monas teriensem  ecclesiam in  pago A rgove , 1316 M üns
ter in  Ergöive), wo sich allerdings im 14. Jah rh . infolge 
Verpfändung die Grafschaft W illisau, eine H undertschaft 
des alten fränkischen Gaus, losgelöst hatte  (trotzdem 
rechnete der Dekan Albrecht von Bonstetten um 1480 
W illisau noch zum Aargau). Etwas schwankend w ar die 
Ostgrenze, wo die aarg. Landgrafschaft die Reuss und die 
heutige Kantonsgrenze ü bersch ritt und seit dem 13. Jahrh . 
ein Bruchstück des alten Zürichgaus um fasste, näm lich 
das sog. « Freiam t » rechts der Reuss sam m t dem Kelleramt 
(Lunknofen). « Dieser österreichische Aargau war du rch 
setzt von zahlreichen Adelsgeschlechtern und städtischen 
Kommunen, die durch  kein starkes und w ahrhaft gemein
sames Interesse zusamm engehalten w urden.» Die Autori
tä t der H errschaft w ar durch die beständigen N iederla
gen im Streit m it den Eidgenossen und das Unvermögen, 
dem Volke Schutz gegen kriegerisches Ungemach zu ver
schaffen, schwer e rschüttert, besonders nach den Heim
suchungen, die der Guglerkrieg und der Sem pacherkrieg 
über das Land gebracht hatten. Schon brach sich die 
E insicht von der Notwendigkeit eines Anschlusses an die 
Eidgenossen Bahn, und vergeblich suchten die Herzoge 
durch  freigebige Stadtrechtverleihungen die wankende 
Treue zu festigen. Eine scharfe Besteuerung vergrösserte 
den Unm ut. So musste im Aargau die österreichische 
H errschaft vor dem ersten feindlichen Anprall fast wi
derstandslos zusam m enbrechen.

4. E r o b e r u n g  d e s  A a r g a u s  1 4 1 5 . — Als Herzog 
Friedrich IV. von Oesterreich, dem bei der E rbteilung das 
Tirol und die Vorlande zugefallen w aren, dem Papst Jo
hannes XXIII. zur F lucht vom Konstanzer Konzil verhol
ten hatte, sprach König Sigm und 30. 3. 1415 über ihn 
die Reichsacht aus und forcierte alle N achbarn des eben
falls flüchtigen Herzogs auf, ihm  seine Besitzungen weg
zunehm en. Bereits war an die Eidgenossen die Aufforde
rung  ergangen, in den Aargau einzufallen. Dem stand 
nun allerdings der fünfzigjährige Friede im  W eg, den 1412 
die Eidgenossen m it dem Haus Oesterreich abgeschlos
sen hatten. Aber die Besitzergreifung dieses Gebietes, das 
wie ein Keil zwischen Zürich, Bern und Luzern lag, 
war für die Eidgenossen zur politischen Notwendigkeit 
geworden. Auch w irtschaftliche Gründe drängten zur 
E roberung : die Eidgenossen bedurften dringend eines 
Getreide produzierenden Landes, und das w ar damals ge
rade der Aargau. Der König verstand es, die Zögernden 
zu gewinnen und ihre Rechtsbedenken zu beschwichtigen. 
Nachdem sie sich nach allen Seiten vorsorglich gedeckt 
hatten, brachen sie in der 2. Hälfte des April in den 
Aargau ein. Ernsthaften W iderstand hatten sie ja nicht 
zu befürchten. Die B erner rückten  zuerst aus, nachdem  
ihnen noch Solothurner und Bieler zugezogen, und erober
ten m it leichter Mühe die Städte Zoiingen, Aarburg, Aa
rau , Lenzburg und Brugg, ebenso die zahlreichen Schlös
ser dieser Gegenden, so die beiden W artbu rg  ob Olten, 
ferner Hallwil und die Habsburg. Den eroberten Städten 
Zofmgen, Aarau, Lenzburg und Brugg w urden die alten 
Rechte und Freiheiten, die sie unter den Herzogen beses
sen, bestätigt. In bloss 17 Tagen hatten die Berner 17 
Städte und Burgen erworben, den fruchtbarsten Teil des 
Aargaus, von de r Murg an Aare abw ärts bis zum Einfluss 
der Reuss.
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Am] 17. April waren 'auch die Luzerner ausgezogen. 

Sie bem ächtigten sich zuerst des Städtchens Sursee, h ier
auf des die Gegend von M ünster umfassenden St. Michels
am ts. Sie rückten dann weiter nordw ärts durch die 
Aemter Richensee und Meienberg nach Vilmergen und 
Mellingen vor. Die Zürcher folgten einen Tag später. Sie 
begannen m it der Einnahm e des Dorfes Dietikon und des 
sog. «Freiam tes » (Ailbltern) rechts der Reuss ; dann rück
ten sie in 2 Kolonnen gegen Mellingen vor, wo sie sich 
m it den Luzernern vereinigten. Vergeblich hatte das 
Städtchen österreichische Hilfe erbeten ; nach dreitägiger 
Belagerung m usste es die Tore öffnen. Das vereinigte 
Heer zog nun nach Brem garten hinauf, wo auch die 
T ruppenkörper aus den ändern  eidg. Orten, m it Ausnahme 
von Bern und Uri, zu ihm stiessen. Ohne ernstliche Ge
genwehr ergab sich die stark befestigte Stadt un ter güns
tigen Bedingungen. Die gesamte S treitm acht begab sich 
h ierauf vor den festesten Stützpunkt der österreichischen 
H errschaft in den Vorlanden, vor Baden. Diese Stadt 
trotzte 14 Tage lang un ter dem tapfern Landvogt B urk
hard  von Mannsberg allen Angriffen und kapitulierte erst, 
nachdem die Berner m it ihren  « M etallfeuerstücken » den 
Belagerern zu Hilfe gezogen w aren. Der Landvogt setzte 
dann noch vom hochragenden «Stein » aus den W ider
stand fort, m usste aber am 11. Mai um einen Stägigen 
W affenstillstand nachsuchen und schliesslich, da jeder 
Entsatz ausblieb, die Feste räum en. Die Sieger schafften 
das h ier geborgene Archiv der Vorlande fort, rissen die 
Mauern nieder und gaben das Ilolzwerk den Flammen 
preis. So endete die österreichische Herrschaft im Aargau.

Mittlerweile hatte sich Herzog Friedrich IV. vor dem 
König gedemütigt, um zu retten , was noch zu retten war. 
W irklich kam es zu einer scheinbaren Aussöhnung, und 
König Sigm und forderte unverweilt die Eidgenossen auf, 
das eroberte Land, das sie n u r im Namen des Königs be
setzt hätten , dem Herzog wieder herauszugeben. Aber 
diese wiesen die Zum utung zurück. Der König hatte ihnen 
ja vor dem Auszug zugesichert, sie dürften die E roberun
gen im Namen des Reiches innehaben. So trotzten sie 
dem königlichen Zorn ; denn sie hatten schnell heraus
gefühlt, dass es dem in Geldnöten steckenden König m ehr 
darum  zu tun w ar, Geld herauszuschlagen, als dem Begna
digten wieder zu dem Seinigen zu verhelfen. W irklich 
verpfändete Sigm und zuerst den Bernern ihre Erobe
rungen um die Sum m e von 5000 Gulden (der Pfandbrief 
datiert allerdings erst vom 1. 5. 1418) und sodann 22. 
7. 1415 an Zürich um  4500 Gulden das übrige eroberte 
Land; zugleich gestattete er die Aufnahme der übrigen Orte 
in die Pfändschaft.Schon vorher hatte er einigen erober
ten aarg. Städten ihre überlieferten Freiheiten und Privi
legien geschützt. So w ar der eroberte Aargau rechtlich 
bloss Reichspfandschaft ; aber da die Verhältnisse eine 
Rücklösung völlig ausschlossen, w ar er doch endgültig 
eidgenössisch geworden.

5. U n te r ta n e n z e it  1 4 1 5 - 1 7 9 8 .  — W ährend das von 
Bern besetzte Gebiet von Anfang an unbestritten in sei
nem Besitze blieb, kam es in den ändern Landschaften 
n u r nach längern U nterhandlungen zu einer definitiven 
Regelung der Verhältnisse. Zürich stellte anfänglich wohl 
den Antrag, es sollen alle Eroberungen gemeinsamer Be
sitz aller Orte werden. Aber schliesslich galt um gekehrt 
der Grundsatz, dass jeder das behielt, was er allein, ohne 
Mithilfe der ändern, eingenommen hatte, allerdings m it 
einigen Ausnahmen. Am 18. 12, '1415 nahm  Zürich die 
Orte Luzern, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus — Uri 
hielt sich fern — in die M itregierung über seine ganze 

. Pfandschaft und Bern als Teilnehm er an der Pfandschaft 
Baden auf. Damit w ar die erste gem eine H errschaft, 
die wirklich Bestand hatte, gestiftet worden. Es entstan
den aber gleich allerlei Anstände, die erst 10 Jahre später 
endgültig geregelt wurden. Zürich behielt fü r sich allein 
das « Freiam t » Affoltern sam t dem Kelleramt Lunkhofen, 
Luzern das St. Michelsamt sam t Sursee ; dagegen erho
ben Zürich, Schwyz, Unterwalden und Glarus Anspruch 
auf die M itherrschaft in den ebenfalls von Luzern allein 
eroberten Aemtern Meienberg, Richensee und Vilmer
gen,! die durch einen Schiedspruch Berns der gemeinen 
H errschaft der sechs Orte einverleibt wurden. Als dann 
im Alten Zürichkrieg die aarg. Städte Miene m achten, auf 
die Seite Zürichs und Oesterreichs zu treten, und Brem

garten sogar durch Beschiessung zur Uebergabe und zum 
Gehorsam gezwungen werden musste (1443), wurde Bern 
in die M itherrschaft über Mellingen und Brem garten, Uri 
in diejenige über Baden, Mellingen und Brem garten auf
genommen. Da beim Friedensschluss Zürich seinen Anteil 
zurückerhielt, waren seit 1450 in den aarg. gemeinen 
Herrschaften die Verhältnisse folgendermassen : a) Die 
S ta d t u n d  G rafschaft B aden  gehörte allen 8 Orten. 
Regierung und Verwaltung besorgte der abwechselnd von 
den herrschenden Orten alle zwei Jahre  ernannte  Land
vogt, der im heute sog. Landvogteischloss zu Baden sei
nen Sitz hatte. Die Grafschaft zerfiel in 8 « innere Aemter » 
(Rohrdorf, Birmensdorf, Gebistorf, Dietikon, W ettingen, 
Siggental, Ehrendingen undLeuggern) m it je einem U nter
vogt an der Spitze, und in drei äussere, bischöflich-kon- 
stanzische Vogteien (Klingnau, Zurzach und Kaiserstuhl). 
In den letztem  nahmen die Eidgenossen die hohe Gerichts
barkeit und das M annschaftsrecht in Anspruch, während

P lü n d eru n g  der U m g eb u n g  von B rem garten  durch  
die Z ürcher ; nach  VVernher Sch odolers Chronik II.

sonst alle « H errlichkeit » dem Bischof von Konstanz zu- 
stand. — b) Die S täd te  M ellingen u n d  B rem garten  
standen seit 1443 ebenfalls unter allen 8 Orten und dem 
Landvogt von Baden. — c) Die Vogtei im  W aggental, 
auch « Aemter im Aargau » und erst seit Beginn des 16. 
Jahrh . F reiam t  oder « Freie Aemter » genannt, waren 
anfänglich in die 4 Aemter Meienberg, Richensee, Vil
m ergen und Muri geteilt, welche Einteilung später durch 
eine andere ersetzt wurde, die 13 Aemter unterschied. 
Sie standen bis 1532 bloss un ter 6 Orten. Der Vogt resi
dierte nicht, sondern erschien zweimal im Jah r und 
sonst nach Bedürfnis in seiner Vogtei (W. Oechsli : Die 
B enennungen  der a llen E idgenossenschaft im JSG  1916). 
— Die B erner  hatten 1415 n icht aufs linke Ufer der 
Aare übergegriffen, ausser dass der H err von W ildenstein 
zur Huldigung genötigt worden w ar. Sie teilten die er
oberten Landschaften in die Landvogteien Aarburg und 
Lenzburg. Aber die 4 « freien Städte » Zolingen, Aarau, 
Lenzburg und Brugg behielten ihre Gemeindeautonomie 
und standen n icht un ter den Landvögten. Auch vielen 
unter adeliger Herrschaft stehenden Gebieten waren Son
derrechte zugestanden worden. Zur Zeit der Reformation 
(1528), als die bernischen Klöster aufgehoben wurden, 
machte Bern aus der Stiftschaffnerei Zolingen (ohne die 
Stadt) und aus Königsfelden 2 besondere Aemter und wies 
dem letztem , Hofmeisteramt genannt, auch noch das Amt 
im Eigen zu. Das Regiment der Berner w ar streng, aber 
gerech t; sie duldeten keine M isswirtschaft. Vom Gebiet 
links der untern  Aare w ar 1415 von den Eidgenossen 
bloss ein kleines Stück besetzt worden, das als Amt Leug- 
gern zur Grafschaft Baden geschlagen wurde. Das Uebrige 
stand un ter der Oberhoheit der Herzoge von Oesterreich 
und bekam dies besonders während des Alten Zürichkrie
ges schwer zu fühlen, indem es von den Eidgenossen bös
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heim gesucht wurde. In der Folgezeit gingen auf dem lin 
ken Aareufer eine Reihe von H errschaften, die herzogliche 
Lehen waren, an die B erner über. Diese besetzten 1460 
Schenkenberg und erhoben es zu einer eigenen Vogtei, der 
sie 1502/03 auch noch die eben erworbene H errschaft Urgiz 
hinzufügten ; der Landvogt verlegte aber 1720 seinen Sitz 
nach W ildenstein, das damals auch an Bern überging. 
Im  Jahre  1535 fielen das Haus Biberstein m it der H err
schaft Kiingstein und 1732 auch Kasteln m it Auenstein an 
Bern und w urden ebenfalls zu Vogteien gemacht. So bil
dete sich allm ählich eine Grenze des Bernbietes gegen 
das österreichische Fricktal, die der heutigen Nordwest
grenze der Bezirke Aarau und Brugg entspricht. Schliess
lich verblieb dem Hause Oesterreich noch das, was heute 
gemeiniglich m it dem Namen F rick ta l bezeichnet wird. 
Dieses zerfiel in die Städte Rheinfelden und Laufenburg 
und die Aemter Laufenburg, F ricktal und Möhnbach, die 
dem Regierungssitz zu Ensisheim , später zu Freiburg  i. B. 
unterstanden.

Der schweizerisch gewordene Aargau teilte fortan die 
Geschicke der ändern  eidg. Lande. E r wurde schwer 
heim gesucht im Alten Z ürichkrieg und stellte seine Mann
schaften in den Burgunderkriegen, zum Schwabenkrieg 
und zu den italienischen Feldzügen.

Die R efo rm a tio n  fand zuerst Anklang im Bernbiet, 
zumal in Zofingen, und als dann die regierende Stadt 
1528 entschlossen der N euerung beitrat, fand die Durch
führung  der Reform im  Aargau keinen nennenswerten 
W iderstand. In  den Freien Aemtern und der Grafschaft 
Baden vermochten die m itregierenden Innern Orte vor
erst jede G laubensänderung zu verhindern. Aber nach 
dem für die Reform ierten günstigen Ausgang des sog. 
ersten Kappelerkrieges (1529) drang die neue Lehre auch 
h ie r m it Macht ein und erlangte bes. in Brem garten 
durch  die Berufung des jungen H einrich Bullinger als 
P fa rrer das entschiedene Uebergewicht. Nach der schwe
ren Niederlage der Evangelischen im 2. Kappelerkrieg 
(1531) änderte sich das jedoch ganz gründlich. Die Freien 
Aemter, sowie Mellingen und Brem garten, die im Krieg 
auf die Seite Berns getreten waren, w urden vom 2. Land
frieden ausgeschlossen und den V Orten in « Recht und 
Strafe» ausgeliefert. Von Zürich und Bern «elendiglich« 
preisgegeben, m ussten sie sich den an die Reuss vor- 
riickenàen Siegern auf Gnade und  Ungnade ergeben. Die 
beiden Städte verloren das Recht der freien Schultheis- 
senwahl ; harte  Bussen wurden Brem garten und einer 
Reihe von Privatpersonen und Gemeinden in den Freien 
Aemtern auferlegt und dann die R ekatholisierung schnell 
und durchgreifend durchgeführt. Zudem nahm en die be
teiligten Orte nun auch Üri in die M itregierung über die 
Freien Aemter auf und verstärk ten  so die katholische 
M ehrheit im regierenden Syndikat. Der B erner Aargau 
hingegen verblieb beim neuen Glauben. Im  Fricktal 
vermochte die Reformation keinen Fuss zu fassen.

Eine tiefgehende E rschü tterung  hatte  der schweizeri
sche B auernkrieg  vom Jahre 1653 für die aargauischen 
Landschaften zur Folge. Die Bewegung erfasste besonders 
das Bernbiet und die Freien Aemter. Auf Berns Hilferuf 
erschienen am 28. März 500 Mann von Basel und M ülhau
sen un ter dem Basler Obersten Zörnlin in Aarau ; sie zogen 
aber vor der drohenden Haltung der Landbevölkerung 
am folgenden Tage wieder ab. Die Bauernversam m lung 
zu Sumiswald am 23. April bestellte einen Ausschuss zu 
gegenseitiger H ilfeleistung; aus dem Aargau waren dabei 
îlan s Jakob W ägeler von Rued, Hans Schürm ann von 
Unterentfelden, Rudolf Frei von Gontenswil, Peter Falli- 
m ann von W ittw il, Hans Jakob Dubler von der Burg, ; 
Hans Hess von B rittnau. An die S tadt Aarau erging von 
Seiten der Bauern ein U ltim atum , sie möge sich für oder 
gegen die Bewegung erklären. Als die Antwort n ich t be
friedigte, schlossen die Bauern auf W eisung des B auern
führers Nikolaus Leuenberger aus dem Emm ental die 
aargauischen Städte ein und besetzten das F ahr zu 
W indisch und die Brücke zu Mellingen. Nun rückten 
aber eidg. T ruppen unter General Konrad W erdm üller 
von Zürich in den Aargau ein und besetzten am 31. Mai 
die Stadt Mellingen. Die zu Hilfe herbeieilenden Luzer- 
ner und B erner Bauern w urden am 3. Jun i in einem blu
tigen Kampf bei W ohlenswil besiegt und zu dem bösen 
« Mellinger Frieden » gezwungen, der sie auf Gnade und

Ungnade dem Sieger anheim  gab. Ein furchtbares S traf
gericht ging nun allenthalben über die Besiegten nieder, 
so auch im Aargau. Die Regierungen und die eidg. 
Kriegsgerichte zu Zofingen und Mellingen verhängten 
H inrichtungen, schwere Geldbussen, E insperrungen, kör
perliche Züchtigungen in Menge. W ährend viele der An
führer im un tern  Aargau sich hatten flüchten können, 
wurden die sog. drei Tellen des Freiam tes, Jakob H art
m ann von Sarm ensdorf, Andreas Meier und Ulrich Koch 
von Vilmergen enthauptet. Die Kriegskosten legte man 
den beteiligten Aemtern auf ; das Freiam t allein musste 
die für seine Verhältnisse sehr bedeutende Summe von 
24 000 Gulden bezahlen.

Die beiden V üm ergerkriege  (siehe diese Art.) 1656 & 
1712 w urden ebenfalls in der Hauptsache auf dem Boden 
der Freien Aemter ausgefochten ; der erste  befestigte das 
Uebergewicht der katholischen Orte in der Eidgenossen
schaft. der zweite hingegen verhalf dem Grundsatz der 
Gleichberechtigung beider Konfessionen zum Siege. Der 
Aarauer Friede (siehe diesen Art.) vom 11. 8. 1712 änderte 
auch die Regierungsverhältnisse in  den aarg. gemeinen 
H errschaften. Die Grafschaft Baden und der nördl. Teil 
des Freiam ts bis zu einer von Bunkhofen nach Fahrw an
gen, von der Reuss an den Hallwilersee gezogenen Linie 
sam t Mellingen und B rem garten mussten Bern und Zürich 
überlassen werden, wobei n u r  die Anteilrechte des Kant. 
G larus an den Vogteigebieten Vorbehalten blieben. Auch 
erh ie lt Bern Anteil an der Regierung über das obere 
Freiam t.

Es ist begreiflich, dass die Ideen der französischen R e 
volu tion  — Freiheit, Gleichheit, B rüderlichkeit — zuerst 
in den m annigfachen Untertanengebieten der Schweiz 
Anklang fanden. So auch im Aargau. Kaum hatte  sich 
die letzte Tagsatzung der alten Eidgenossenschaft in 
Aarau aufgelöst und waren die Boten abgereist (1. 2.1798), 
so brach auch schon im Berner Aargau der offene Auf
ru h r los. Man verweigerte die von Bern angeordnete Mo
bilisation der Truppen. Da griff Oberst von Büren mit 
Berner T ruppen die Stadt Aarau an, die sich unterw arf 
und m ilitärisch besetzt blieb. Auch andere aarg. Städte 
wurden m it T ruppen belegt. Nun konnte die anbefohlene 
Aushebung der Milizen vorgenommen werden. Vom un 
tern Freiam t ström te die waffenfähige M annschaft frei
willig herbei. So erfüllten die Aargauer ihre m ilitärische 
Pflicht in den entscheidenden Kämpfen, die indessen den 
Fall Berns und den Zusam m enbruch der alten Eidgenos
senschaft n icht abzuwenden vermochten. Gleich rückten 
die siegreichen Franzosen nach Osten vor und besetz
ten Aarburg, Zofingen, Aarau und die ändern Teile des 
Aargaus. Schon hatte sich die S tim m ung des Volkes 
wieder gewendet; man begrüsste die « Befreier» m it lau
tem Jubel, m it Freiheitsbäum en und fränkischen Kokar
den. Aber schnell kühlte sich die Begeisterung ab, als 
man sah, dass nun an Stelle strenger Regenten viel 
schlim m ere getreten waren. Der kom m andierende franzö
sische General Brune und das D irektorium  in Paris ent
schieden von jetzt an die Geschicke der Schweiz, und so 
hatte die F reierk lärung  des Freiam ts und der Grafschaft 
Baden vom 19. & 28 März durch die regierenden Stände 
eigentlich n u r noch formalen W ert.

6. H e lv e t ik  1 7 9 8 - 1 8 0 3 .  — Nach längerem  Schwan
ken beschloss das französische D irektorium , die Schweiz in 
einen zentralisierten E inheitsstaat umzuwandeln und ihn 
in 22, dann 19 Kantone oder Verwaltungsbezirke einzutei
len. Alle Privilegien und U ntertanenverhältnisse w urden 
beseitigt, Rechtsgleichheit und ein allgemeines Schweizer
bürgerrech t eingeführt. U nter den 19 Kantonen, die aber 
keine Staaten m ehr im alten Sinne des W ortes, sondern 
bloss noch Teile (Provinzen) eines Staates waren, treffen 
w ir auch einen Kanton Aargau. E r um fasste indessen 
nu r den Berner Aargau w estwärts bis an die W igger. Die 
Freien Aemter und die Grafschaft Baden hingegen w u r
den anfänglich m it Zug zu einem Kanton verschmol
zen, dann aber, nachdem Zug sich dem W iderstand der 
Zentralschweiz gegen die neue O rdnung zugesellt hatte, 
zu einem eigenen Kanton Baden (siehe diesen Art.) m it 
der H auptstadt Baden erhoben. Der Kanton Aargau zerfiel 
in die D istrikte Aarau, Brugg, Lenzburg, Kulm und Zo
fingen. Die stimmfähigen B ürger wählten unverweilt eine 
« provisorische N ationalversam m lung » des Kantons, die
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AARGAU AARGAU
am 22. März in Aarau zusam m entrat, sich aber schon nach 
5 Tagen wieder auflöste, um den helvetischen Behörden 
Platz zu m achen. Bekanntlich w ar Aarau zur H auptstadt 
der E in en  u n d  unteilbaren helvetischen R epublik  erkoren 
worden, und h ier traten  denn auch die Abgeordneten von 
vorläufig bloss 10 Kantonen, darun ter Aargau, zusammen, 
schieden sich in Senat und Grossen Rat — jeder Kanton 
hatte 4 Senatoren und 8  Grossräte zu stellen — und wählten 
die Exekutive : das aus 5 Mitgliedern bestehende D irekto
rium . Die definitive Konstituierung erfolgte am 12. April. 
Schon im Septem ber siedelten die helvetischen Zentral
behörden von Aarau nach Luzern über. 1799 war die 
Schweiz der Kampfplatz frem der Heere im 2. Koalitions
krieg. Schwer wurden dabei der Kant. Aargau und ganz 
besonders der Kant. Baden heim gesucht. Monatelang stan
den die Franzosen zuerst den Oesterreichern und später 
den Russen an der un tern  Aare und der L im m at gegen
über. Als sich dann die fremde Invasion verzogen hatte, 
begannen in der helvetischen Republik neue und schwere 
Verfassungskämpfe. Im  Verfassungsentwurf, den im April 
1801 Bonaparte, nun erster Konsul Frankreichs, einer 
helvetischen Abordnung überreichte, w ar bereits ein Kan
ton Aargau vorgesehen. dem auch Baden, das Freiam t 
und der obere Teil des Fricktals angehören sollten. Aber 
diese Verfassung kam n icht zur D urchführung. Die Kämpfe 
zwischen U nitariern  und Föderalisten nahm en ihren  Fort
gang und führten  nach und nach geradezu anarchische 
Zustände herbei. Trotzdem konnte damals im Aargau ein 
W erk von bleibendem W ert ins Leben gerufen werden : 
am 6. 1. 1802 erölfnete die neugegründete Kantonsschule 
in Aarau ihre Pforten. Sie w ar eine Schöpfung im Geiste 
des grossen helvetischen M inisters Philipp Albert Stapfer 
von Brugg, der neben dem ebenfalls aus Brugg stam m en
den M inister Albrecht Rengger der einzige wirklich 
schöpferische Staatsm ann der Helvetik w ar. Eine neue 
helvetische Verfassung vom 20. 5. 1802, die vom Schwei
zervolk durch eine Volksabstimm ung scheinbar sanktio
n iert worden w ar — m an zählte die Nichtstim m enden als 
Annehmende — und die auch in den Kantonen Aargau und 
Baden die M ehrheit auf sich vereinigte, sah einen Kanton 
Aargau vor, der aus dem alten B erner Aargau, dem un
tern  Freiam t und der Vogtei Baden bestehen sollte. Aber im 

August '1802 zog der Erste Konsul die französischen T rup
pen aus der Schweiz zurück, und sogleich brach allent
halben der Aufstand gegen die helvetischen Behörden los, 
am wuchtigsten im Aargau, wo man 4 1/2 Jahre  früher die 
N euerung so freudig begrüsst hatte (Stecklikrieg). Hier 
hatte an vielen Orten die S tim m ung zu Gunsten einer W ie
dervereinigung m it Bern um geschlagen. Nun intervenierte 
Bonaparte von neuem  ; wieder besetzten französische 
T ruppen die Schweiz, und zugleich versam m elte sich in 
Paris die helvetische Consulta zur Ausarbeitung einer 
neuen Verfassung. Ih r  gehörten an aus dem Kanton Aar
gau : Gottlieb Krauss von Lenzburg, Gottlieb Hunziker 
von Aarau, alt Senator Melchior Lüscher von Entfelden, 
Peter Suter von Zofingen, Johann Heinrich Rothpletz von 
Aarau und Albrecht Rengger, der aber die W ahl anzuneh
men verhindert w ar ; aus Zurzach alt S ta tthalter Abraham 
W elti ; aus B rem garten a lt R egierungstatthalter Heinrich 
W eber, aus Muri Oberstwachtm eister Emanuel Jauch. 
Stapfer w ar Abgeordneter der helvetischen Regierung, 
des Aargaus und des Thurgaus. Freiwillig ging nach Paris 
Johann Rudolf Meyer von Aarau, w ährend das Fricktal 
Baptist Jehle von Olsberg und Josef Friedrich  von Laufen-- 
bürg abordnete. U nter dem Drucke des Ersten Konsuls 
w andte sich die m ehrheitlich unitarisch  gesinnte Ver
sam m lung endgültig vom Einheitsstaate ab und schuf eine 
Verfassung im Sinne des Föderalism us, also einen Bund 
selbständiger Kantone, diese m it eigener Verfassung und 
Regierung. Aus dem Aargau und dem Fricktal, das 1801 
von Oesterreich an die fränkische Republik abgetreten und 
von dieser der helvetischen Republik zugedacht worden 
w ar, trafen eine Menge von Sonderwünschen ein, die aber 
n u r zum kleinsten Teil berücksichtigt werden konnten. 
E iner W iedervereinigung des alten Berner Aargaus mit 
Bern widersetzte sich besonders Stapfer. So rang  sich im 
Laufe der Verhandlungen die Idee eines Staates Aargau im 
Umfang des heutigen Kantons zum Siege durch. Die Ver
fassung dieses Kantons w urde im  Jan u ar 1803 durchbera
ten und zum Abschluss gebracht. Die neue Verfassung der

Schweiz, un ter dem Namen Mediationsverfassung bekannt, 
schuf einen Staatenbund von 19 gleichberechtigten Kanto
nen, den 13 alten Orten uud 6 neuen Kantonen. U nter diesen 
letzteren w ar der Kanton Aargau.
Am 10. März 1803 endete die Pe
riode der Helvetik.

[3 -6  : Prof. Dr. P lacid  B u t l e r .]
7. D er  K a n to n  A a r g a u  1 8 0 3 -  

1 8 4 8 . — In einer Proklam ation 
an das aarg. Volk w urden die 
Uebergangsbestimm ungen und 
zugleich auch die Grenzen des 
neuen Staatswesens festgesetzt.
Luzern tra t  das Amt M eren- 
schwand ab, das ihm  seit dem 14.
Jah rh . gehörte, und erh ie lt dafür 
das Amt H itzkireh, früher Ri- A m tliches S ieg e l des
chensee genannt, am westl. Ab- S tan d es A argau 1803.
hang des L indenbergs ; Zürich
verlor das Kelleram t Lunkhofen und bekam hiefür Dieti- 
kon, Schlieren, Oetwil und H üttikon ; die W estgrenze 
südl. der Aare wurde von der W igger vorgeschoben an 
die Murg und Rot. Kapitel II der Mediationsverfassung 
en thält die erste Verfassung des K antons A argau , laut 
w elcher dieser eingeteilt w urde in 11 Bezirke: Zofingen, 
Kulm, Aarau, Brugg, Lenzburg, Zurzach, Brem garten, 
Muri, Baden, Laufenburg und Rheinfelden. Diese Be
zirke waren dann wieder eingeteilt in 48 Kreise. H aupt
stadt w urde Aarau. Die Verfassung bestim m te als Legis
lative einen Grossen R at von 150 Mitgliedern ; allein das 
W ahlrech t des Volkes w ar wesentlich beschränkt durch 
ein kom pliziertes W ahlsystem  ; zudem waren aktives u. 
passives W ahlrecht an einen Vermögensausweis gebun
den, und endlich vollzog sich n u r  ein Drittel der W ah
len auf direkte W eise, zwei Drittelte dagegen auf indirek
tem  W eg. Der Grosse Rat wählte aus seiner Mitte die 
Exekutivbehörde, den Kleinen R at von 9 M itgliedern, 
der m it grossen Befugnissen ausgestattet w ar, die W ahl 
aller Beamten, auch der un tern  richterlichen Behörden 
vollzog, über die bewaffnete Macht verfügte und allein 
das Recht der Initiative in der Gesetzgebung besass. Die 
richterliche Gewalt lag in den Händen besonderer Ge
richtshöfe.

Am 25. April tra t der erste Grosse Rat des neuen Kantons 
zusammen ; am folgenden Tage wurde die Regierung, 
d. h. der Kleine R at gewählt : Joh. Rud. Deiner, der 
ehemalige helvetische Landam m ann ; alt Landam m ann 
Karl Reeling in Baden ; Karl Fetzer, P räsident der frick- 
talischen Verwaltungskam mer in Rheinfelden ; Peter Suter 
von Zofingen, Präsiden t der Verwaltungskam mer in Aa
rau  ; Verwalter Attenhofer von Zurzach, Joh. Friedrich 
von Laufenburg, Ludw. May von Schöftland ; Placid 
W eissenbach, P räsident des Bezirksgerichts Bremgarten ; 
Oberst Gottlieb Hünerwadel 
von Lenzburg. Präsident 
(Landammann) wurde Bol
der. Damals tra t als Forst- 
und B ergrat auch Heinr.
Zschokke in den Dienst der 
Oeffentlichkeit ; er gab den 
Schweizerboten  heraus u. 
gründete 1811 die Gesell
schaft fü r  Vaterländische 
K ultur. Im Laufe der nächs
ten Jahre  ergingen eine 
Reihe notwendiger Gesetze 
und Erlasse im Gebiet des 
Steuerwesens, des Münz
wesens, das kantonales Re
gal war, des Post-, Schul-,
M i l i t ä r w e s e n s  e tc  . D ie  
schmerzliche Abhängigkeit 
vom starren  W illen des 
Kaisers Napoleon und be
sonders den Druck der Kon
tinentalsperre bekam auch der Aargau zu spüren.

Die Niederlage Napoleons in der Völkerschlacht bei 
Leipzig (16.-18. 10. 1813) bildete den Anfang vom Ende der 
französischen Gewaltherrschaft. Gleich beschloss eine aus
serordentliche Tagsatzung in Zürich die N eutralität der

Johann R u d o lf Bolder, 
aarg. Landam m ann.
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Schweiz. Man besetzte die Rheingrenze, konnte jedoch 
den E inm arsch der Alliierten n ich t verhindern. In  der 
N acht vom 21. auf den 22. Dez. begann dieser über alle 
R heinbrücken. E r dauerte bis Ende Jan u ar 1814. Gegen 
70 000 Mann, m eist Oesterreicher, zogen dabei durch 
den Aargau, wo in Klingnau, Leuggern, Bernau und

Napoleons Rückkehr aus Elba veranlass te 1815 einen 
neuen D urchm arsch der Alliierten, der diesmal nam ent
lich Rheinfelden und das Fricktal ha rt traf. An dem 
unrühm lichen burgundischen Feldzug der schweizeri
schen Armee gegen die Herrschaft der 100 Tage und an 
der nachfolgenden Belagerung von R üningen betei-

% ^mftbent, S e in  mtb ©roßt # # t  bcß cibfltitóBifrptn 6t«nbtb » p t ,
erfü llen  eine unferct etflen  tm b a n g en fß m jlm  ^ Jfïid jtcn , inbem  w ie  und 
b ee ilen , cud) u nfern  lie b e n , tß fureu  S ö iitb iir g m i, burd) b iffe  öffentliche 
K u u b m a d )u n g  a n ju je ig e n , bai? n u n  aud) u n fe t  K a n to n  burd> b ie in  9 tube  
tm b g i» tr a d ) t  borgegangene Q tinfeßung ber Ä a n to n 6 # £ )6 r ig fe it  feine fdjöne 
S e f lim m u n g  erreicht b a b e , ein  SÖlitjlanb bed erneuerten  cibgenößifcßen  
SSunbeé ju  fetjn.

£> ! D a ß  3B ir  m it  ben erflen P o r t e n , b ic 2 5 i t  an  euch rich ten ,  euern  
4")ct$en aud) bic € m p ß n b u n g e n  m ittljejlcn  fó n n te n , # o n  benen bie Unfri«  
gen  in  bem  ri'tbrtmgdvoden Slugenblict burrtjbrtmgen w a r e n , w o  2 B ir  bie 
gegen  bad 23ater lan b  übernom m enen  Oeiligen 23erpfltd)tungen  m it einem  
fcoerIid)cn (gibe 6efd)w oren —  tm b bem  a llm ädjrigen  Sel)errfd )cr  aller £an#  
ber u nb  S t a a t e n  g elo b te n , euer 2 3 o b (  uitb bad 2B ol)l unftrd  K a n to n ö  nach

liebe burd) if)re S ß u n b .r fr a ft  23 6 lfe r  v o n  oerfeßiebenem  K a r a ftcr  u nb  QiU 
te n , R e lig io n e n  unb S » r a d )e n  m it  einanber verbunben ß a b e n , unb A f  
werbet' m it und an  bie SDlbglicßfeit g la u b e n , baß felb ll b ic anfdjeinenben  
3Rißverl)A(tntße m oß ltß ätige  D u e lle n  neuer 2$ortf)e ilt fü r  und w erben  
fb nn en .

9 5on  biefer U eb erjeu gu n g bureß brun gen , w erben  3 3 ir  u nfetfeitd  m it  
verein ter S lu ßrcn guu g  u tiftc t  K r ä ften  bic übernom m ene tßcure 'p flid jt $u 
erfü llen  traeßten, unferm  K a n to n  b ie ß e ß ig fe i t  u nb  bad 2 ln fe ß m  )u  ver< 
feß ajfen , bic er nari) feiner £ a g e  unb feinen ^ ü lfd a u e U en  ließ )u  verfpre* 
tßen bereeßtiget iß .

(E m pfanget, lieb t tßeurc M itb ü r g e r , beute bie crße fjciltge'25erßd)e?uitg 
v o n  ben  © e fin n u n g e n , b it  ade unferc ^ a n b lu n g e n  unb SDiaaßregehi le iten

3 B ir  em pßnben in  feinem  ganzen  U m fa n g , to ie v ie l K lu g h e it  erforbert 
w e r b e , u m  burd) eine gen au e S k t lu n b u n g  ber 3n tereffen  a lle  b iefe U m  
glcid}l)citen  a u dju eb n en ; w ie  v ie l R iä ß ig u n g , u m  b urd)U n p artci)lid )f< it unb  
(S d /o n u n g , S R idtrauen , R ü c fer in n er u n g tn  unb Söorurtßeile a u d ju tilg c n j  
w eld ) eine fa n ft  an jieß en b e K r a f t ,  u m  burd) einen  feßnell ju  belcbenbcit 
© cm ein ß im  a lle b iefe %ßei(e ju  einem  gem ein fam en  3 w e e fc  ju  verbinben.

D o d )  biefe S d )w ie r ig fc ite n  fa llen  und n id )t fd jrec fe n , lefet in  ber 
@ efd)id )tc u n  free 23 ä te r , w ie  enge unb glü cflitß  G intraeßt unb 9ßrtter(anbd<

=3)ti>gc enblid) bod) ber Z a g ,  w o  w ir  in  b ie burd) u nfern  m ächtigen  
V erm ittler  erhaltene u nb  gew äßrleißete V e r fa fß m g  c in tr etten , ber g lü e f l id x  
Z a g  unfrer a u frid )tige it V c r fó h n u n g , u nb  baburd) u nfer theured V a te r -  
la n b , w ie  w ir  fo  v ie len  © r u n b  haben cd &u h o ffen , burd) © o tted  m äch
tig e  £ ) ii lfe  a u f  im jncc gerettet fcyit ! —

© eb en  in  unferer großen R athd verfam m ltm g in  21 rau ben 2 3 . Sfprilld z g o f .

Ä o n a le v
Des "ÄmitoitS Slrgaii.

E rste P roklam ation  der vo llz ieh en d en  und gese tzg eb en d en  Behörden des K ant. A argau , vom  28. 4. 1803.

Rheinfelden Lazarete in Betrieb tra ten . Gleich regte sich 
die reaktionäre Junkerparte i in Bern m it Macht ; vom 
österreichischen Minister M etternich erm utigt, erklärte  
Bern am 28. Dez. die Mediationsverfassung für aufge
hoben und erhob wieder Anspruch auf die Herrschaft 
über die W aadt und den Aargau. Aber beiderorts begeg- 
nete das Volk dieser Anmassung m it E ntrüstung , denn auch 
im  Aargau hatte der Staatsgedanke Fortschritte  ge
m acht, und niem and wünschte die R ückkehr un ter 
bernische Oberhoheit. Mit W ürde wies am 26. 12. 1813 
der aarg. Grosse R at das Ansinnen Berns zurück und 
ordnete zum Schutz der Unabhängigkeit Truppenaus
hebungen an, denen freudig Folge geleistet wurde. 
Die E rregung  legte sich erst, als ein Tagsatzungsbe
schluss vom 29. Dez. zwar die Mediationsverfassung ver
warf, aber die 6 neuen Kantone, also auch den Aargau, 
bestehen Hess. Die B erner Patrizier gaben allerdings 
das Spiel noch n icht verloren und schreckten auch vor 
hochverräterischen Abm achungen m it dem Ausland 
n icht zurück, um ihre Ansprüche durchzusetzen. W äh
rend  in W ien und Zürich über die Neugestaltung der 
Schweiz verhandelt wurde, gab sich der Kanton Aar
gau 4. 7. 1814 seine zu m  te V erfassung. Der H aupt
unterschied  gegenüber derjenigen der Mediation lag in 
de r V erm inderung der Volksrechte. Die Staatsgewalt war 
fortan ganz in den Händen des Kleinen Rates, dessen 
Amtsdauer (wie die der meisten übrigen Beamtungen) 
auf 12 Jahre verlängert wurde. Ferner verschärfte man 
ganz bedeutend "den Zensus für aktives und passives W ah l
recht. W ichtig w ar die E inführung der P aritä t der Kon
fessionen : Kleiner und Grosser Rat und Appellations
gericht m ussten je zur Hälfte aus Reformierten und 
Katholiken bestehen.

Der W iener Kongress bestätigte schliesslich den Be
schluss der Tagsatzung, die neuen Kantone bestehen zu 
lassen. Die Existenz des Kant. Aargau war gegenüber den 
In trigen  Berns hauptsächlich durch die Anstrengungen 
Renggers in W ien und Staplers in Paris gerettet worden. 
Bern erhielt als Entschädigung für alle seine Verluste den 
ehemals dem Bischof von Basel gehörigen Ju ra  sam t Biel 
zugesprochen.

ligten sich auch aargauische Truppen. Der inzwischen
7. 8. 1815 im Grossm ünster zu Zürich beschworene 
B undesvertrag zwischen den 22 Kantonen der Schweiz 
leitete die bis 1830 dauernde Periode der Restauration 
ein, die auch im Aargau eine Zeit der Bevormundung 
des Volkes w ar, weniger scharf freilich als in ändern 
Kantonen, weil h ier eben eine alte, auf Traditionen 
gestützte Aristokratie fehlte. Das Regim ent w ar daher 
zwar ziemlich ausschliesslich, aber doch ohne Härte. Als 
Mitglieder des Kleinen Rates am teten : Karl Friedr. Zim
m erm ann von Brugg, 1. B ürgerm eister ; Karl Fetzer von 
Rheinfelden, 2. B ürgerm eister ; Joh. Herzog von Effingen, 
Melch. Lüscher von Oberentfelden, Karl Reding von Ba
den, Albr. Rengger von Brugg, Peter Suter von Zofingen, 
Heinr. W eber von Brem garten, Franz Jos. Friedrich von 
Laufenburg, Daniel Bertschinger von Lenzburg, Vinzenz 
lviing von ßeinw il, Heinr. Rothpletz von Aarau und Jos. 
Brentano von Laufenburg. Der hervorragendste Mann in 
der Regierung, neben Rengger, der sich aber bald ins 
Privatleben zurückzog, w ar Joh. Herzog (1773-1840), seit

M ünze des K antons A argau.

1819 erster Bürgerm eister und ständiger Vertreter des 
Aargaus an der Tagsatzung. Die neue Regierung gab 
sich alle Mühe, Handel und W andel und die W ohlfahrt 
des Landes zu heben und zu stärken : 1816 errichtete man 
eine vollständige Kantonsm iliz; Verordnung von 1817 betr.
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die Kantonsschule ; 1823 Prim arschulgesetz ; Schaffung 
e iner Handelskam m er ; 1825 M ünzkonkordat zwischen 
den Ständen Bern, Freiburg , Solothurn, Basel, Aargau 
und W aadt ; 1830 U m gestaltung des Postwesens. Auf den 
Druck der von den Grossm ächten beeinflussten Tagsatzung 
erliess der Aargau am 10. 5. 1823 ein Zensurgesetz. Doch 
gab es auch M änner, die sich gegen die Bevormundung 
w ehrten, so Heinr. Zschokke, der Dichter Abr. Eman. 
Fröhlich (1796-1865) von Brugg, der Advokat Dr. Karl 
Bud. T anner (1794-1849) von Aarau u. A.

Im  allgemeinen waren die Regenten besser als die Ver
fassung und betätigten sich im Sinne eines vernünftigen 
Fortschrittes. Nach der gleichen R ichtung w irkte auch 
die Aargauische Gesellschaft für vaterländische K ultur mil 
ihren  Zweigvereinen in allen Bezirken, und schon damals 
w ard die Bezeichnung « K ulturstaat » für den Aargau ge
braucht.

Die stürm ische Zeit der R egeneration  zu Anfang der 
1830er Jah re  brachte auch das aarg. Staatswesen ein 

utes Stück w eiter auf dem W ege zur Dem okratie, aller- 
ings erst nach schweren E rschütterungen. Eine Ver

sam m lung von V ertrauensm ännern in Lenzburg vom 12. 
9. 1830 und  nachher eine von 4000 aarg. B ürgern be
suchte Volksversam mlung in W ohlenswil (7. Nov.) ver
langten nach einer neuen Verfassung. Am 2. Dez. geneh
m igte der Grosse Rat ein Dekret des Kleinen Rates, 
wonach sofort ein V erfassungsrat einzuberufen sei, m it 
dem Zusatz allerdings, dass ihm  selbst das Genehmigungs
rech t der Verfassungsänderung zustehen solle. Diese 
Beeinträchtigung der freien Rechte des Verfassungsrates 
rie f einer grossen Aufregung im Volke. Am 6. Dez. ström 
ten 6000-8000 bewaffnete M änner aus den Bezirken Brem- 
garten , Muri und Lenzburg, m it Zuzug aus Baden, Brugg, 
Zurzach, Laufenburg und Rheinfelden in W ohlen zu
sam m en, wo sie in Kompagnien und Bataillone geordnet 
wurden. Am Abend zogen die A ufrührer u n ter der 
F üh ru n g  des Grossrates H einrich Fischer, W irtes zum 
« Schwanen » in M erenschwand, in Aarau ein, das sie 
besetzten. Dieses Volksheer erw irkte am 10. Dez. den 
Grossratsbeschluss, es sei der Verfassungsrat unverzüglich 
zu wählen und sein W erk unverändert dem Volk zur Ab
stim m ung vorzulegen. Am 3. 1. 1831 tra t der Verfas
sungsrat in Aarau zusammen. E r wählte Heinrich Fischer 
zum Präsidenten. Am 6. 5. 1831 fand die Volksabstim
m ung statt, die den vorgelegten Verfassungsentwurf mit 
grossem Mehr genehmigte. Der erste Artikel dieser Ver
fassung vom  15. 4. 1831 bestim m t, dass der Aargau 
ein auf der Souveränetät des Volkes beruhender F re i
staat sei. Das Schwergewicht ruh te  nunm ehr beim Gros
sen Rat. Eine stattliche Reihe von Volksrechten wurden 
eingeführt : Gewissens- und Pressfreiheit, Handels- und 
Gewerbefreiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, Petitions- und 
Beschwerderecht, persönliche Freiheit, Oeffentlichkeit der 
Verhandlungen der Behörden, Reduktion der Amtsdauer, 
allgemeine W ehrpflicht. Die Paritä t w urde beibehalten, 
und zum Schluss bestim m le m an, dass dieVerfassung inner
halb der nächsten 10 Jahre  vom Grossen Rat revidiert 
und darüber vom Volk abgestim m t werden müsse.

Anstatt nun aber dem Aargau eine Zeit der R uhe und 
des Fortschrittes zu sichern, entfachten die neuen Volks
rechte einen harten  Kampf politischer und konfessioneller 
Gegensätze, der über die Kantonsgrenzen hinübergriff und 
die ganze Schweiz in zwei feindliche Lager spalten 
sollte. Zunächst traten  am 17. 3. 1832 sieben der zu jener 
Zeit regenerierten Kantone (Luzern, Zürich, Bern, So
lo thu rn , St. Gallen, Aargau und Thurgau) zum sog. Sieb- 
nerkonkordat zusammen zum Zweck des gegenseitigen 
Schirm es und Schutzes der neuen Verfassungen. Ganz 
schwierig gestaltete sich die Entw icklung der k irch li
chen Angelegenheiten. In den freisinnigen K antoren e r 
ging der Ruf nach U eberordnung des Staates über die 
Kirche. Zu diesem Zweck vereinbarten Bern, Luzern, Solo
th u rn , Baselland, Aargau, Thurgau und St. Gallen 1834 
u n ter sich die 14 sog. B adener A rtike l, denen zufolge 
nun auch der Aargau das staatliche Plazet (Genehmigung 
für offizielle kirchliche Erlasse) einführte, den Klöstern 
Muri, W ettingen, Fahr, Hermetswil, Gnadental und Baden 
die Selbstverwaltung entzog und sie u n ter die Adm inistra
tion des Staates stellte. Schliesslich verlangte der aar
gauische Grosse Rat von säm tlichen katholischen Geist

lichen den Treueid. Die Gährung wuchs und griff um 
sich, als sowohl der Bischof von Basel wie auch Papst 
Gregor XVI. die Badener Artikel verdam m ten. Die Re
gierung stellte T ruppen 
auf P ikett und ernannte  
den Obersten David Zim- 
m erli zu deren Befehlsha
ber. Schliesslich drohte der 
Grosse Rat, dem Bischof 
die Einkünfte zurückzuhal
ten oder gar den Austritt 
des Kantons aus dem Bis
tum  zu erklären . Der 
Treueid der Geistlichen 
m usste im Nov. 1835 durch 
m ilitärische Besetzung der 
Bezirke Muri und Brem- 
garten erzwungen werden.

U nterdessen rückte der 
Term in für die vorgeschrie
bene Revision der Verfas
sung heran . Zu Anfang 1840 
begann sich ein bewegtes 
politisches Leben und T rei
ben zu entfalten : die liberale wie die konservative Partei 
sahen dem kommenden Kampf m it Zuversicht entgegen, 
letztere u n ter der Führung  des sog. Bünzer Komitees. Auf 
die grosse katholische Volksversammlung vom 2. Febr. in 
Mellingen folgten zahlreiche weitere — reform ierte wie 
katholische —, bis das Volk in der Abstimmung vom 5. Okt. 
die vom Grossen Rat vorgelegte revidierte Verfassung — 
einen Kompromiss zwischen den verschiedenen Forderun
gen — verwarf. Neue Volksversammlungen, d a ru n te r als 
grösste die Badener Tagung vom 29. 11.1840, verm ehrten 
die Aufregung. Der 5. 1. 1841 w ar der Tag der Abstim
m ung über den inzwischen fertig gestellten neuen Ver
fassungsentwurf, der die Paritä t für den Grossen Bat ab
schaffte und von einer konfessionellen T rennung  dieser 
Behörde vollständig absah. Mit 16 000 Ja gegen 11 S)0 Nein 
der katholischen M inderheit w urde die vierte V erfas
sung  des Kant. Aargau angenom m en. D arüber entbrannte  
der offene A ufruhr im Freiam t, wo m an den L andsturm  
aufbot. Bei Vilmergen kam es m it den u n ter Oberst Friedr. 
Frey-Herosé (1801-73) stehenden R egierungstruppen zum 
Gefecht, das die Aufständischen 7 Tote und 13 Ver
wundete, die R egierungstruppen 2 Schwerverwundete 
kostete und m it der Zerstreuung der Em pörer endigte.
11.1.1841 besetzten die T ruppen Vilmergen, Sarm enstorf 
und W ohlen, am 12. Muri und Brem garten. Die u n te r
dessen eingetroffenen H ilfstruppen aus Bern, Zürich und 
Baselland besetzten Mellingen und die Bezirke Baden und 
Laufenburg. Die Klöster wurden für die U nruhen von 
1835 und 1840/41 m oralisch verantw ortlich gem acht und 
auf Antrag von Sem inardirektor Augustin Keller (1805- 
1883) vom Grossen Rat 13. 1. 1841 als aufgehoben e r
klärt. L aut einem spätem  Beschluss sollte das Kloster
vermögen dem Staate anheim fallen und für Kirchen-, 
Schul- und Armenzwecke verwendet werden. Darob 
grosse Aufregung und leidenschaftliche Parteinahm e in 
der ganzen Schweiz. Die Tagsatzung verlangte, allerdings 
m it knapper M ehrheit, die W iederherstellung der Klöster, 
und erst, als der Aargau am 19. 7. 1841 für die Frauen
klöster Baden, Fahr und Gnadental und am 29. 8. 1843 
auch fü r das N onnenkloster Hermetswil die Aufhebung 
rückgängig m achte, fand sich die nötige Tagsatzungs
m ehrheit von 13 Standesstim m en, die die aargauische 
Klosterfrage als erledigt erk lärte  (31. 8. 1843).

Die Schweiz blieb aber in 2 Lager getrennt, und die 
katholisch-konservativen Kantone beharrten  bei ih rer 
feierlichen V erw ahrung gegen den Tagsatzungsbeschluss. 
Noch 1843 trafen sie vorbereitende Vereinbarungen zu 
einem engern Zusamm enschluss, der ihre politische und 
konfessionelle Stellung stärken sollte. Zum selben Zweck 
berief Luzern gegen den W illen der eigenen liberalen 
M inorität die Jesuiten als L ehrer an die kantonale L ehr
anstalt. Am 29. 5. 1844 stellte Augustin Keller im Gros
sen Rate den Antrag, es solle der Kanton Aargau von 
der Tagsatzung die Ausweisung der Jesuiten aus dem 
Gebiete de r Eidgenossenschaft verlangen. Der Grosse Rat 
stim m te bei, während die Tagsatzung am 20. August sich

Philipp  A lbert S tapfer, 
1766-1840.
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ablehnend verliielt. Die Luzernen Liberalen griffen zur 
Gewalt und suchten in 2 Freischarenzügen (8. 12. 1844 
und 31. 3. 1845), an denen sich besonders stark auch 
aargauische Bewaffnete beteiligten, die Luzerner Regie
rung  zu stürzen. Beide Unternehm ungen scheiterten. Ne
ben vielen Toten und Verwundeten fielen zahlreiche 
Gefangene, darun ter Oberst Ed. Rothpletz (1800—1849) 
aus Aarau, ih rer Sache zum Opfer. An deren Loskauf 
musste der Aargau 200 000 Franken leisten. Am 11. 12. 
1845 schlossen sich nun die 7 Stände U ri, Schwyz, U nter
walden, Luzern, Zug, F'reiburg und W allis zum wohl 
organisierten katholischen Sonderbund  zusammen.

Ende 1847 brach der Sonderbundskrieg los, zu dem 
der Aargau seine gesamte Mannschaft stellte. Oberst 
Friede. Frey-Herosé amtete als Generalstabschef, Oberst 
David Zimmerli als Generaladjutant der eidgenössischen 
Armee und Oberstleutnant Friede. Siegfried als Stabschef 
der 4. eidg. Armeedivision un ter Oberst Ziegler. Der 
lieberfall auf das aargauische Freiam t, den der Sonder
bundsgeneral Salis-Soglio am 12. Nov. unternahm , schei
terte an allen Stellen. Mit dem Fall Luzerns am 24. 
Nov. hatte die eidgenössische Sache gesiegt. Die Verluste 
der Aargauer betrugen 9 Gefallene und 49 Verwundete, 
von denen nachher noch 14 starben. Die Namen der Toten 
sind auf einer Ehrentafel in der Infanteriekaserne in Aarau 
aufgezeichnet. Ende Jun i 1848 konnte die neue Bundes
verfassung den Kantonen zur Abstimmung vorgelegt 
werden, und am 20. August wurde sie vom Aargauer Volk 
m it 20 699 gegen 8744 Stim m en angenommen. Als grosses 
Versöhnungsfest feierten '■ die Schweizerschützen vom
1. bis 8. 7. 1849 in Aarau das eidg. Freischiessen.

8. D er  K a n to n  A a r g a u  s e i t  1 8 4 8 . — Nachdem 
durch  die Bundesverfassung von 1848 der lockere eidg. 
Staatenbund in einen besser organisierten, leistungs
fähigen Bundesstaat übergeführt worden war, mussten 
auch die Kantonsverfassungen m it dem neuen Bunde in 
E inklang gebracht werden. Im Aargau w urde ein erster 
E ntw urf am 13. 10. 1850, ein zweiter am 18. 5. 1851 & 
ein d ritte r am 20. 7. 1851 verworfen, bis endlich der 
vierte durch die Volksabstimmung vom 22. 2. 1852 mit 
22 753 Ja gegen 4064 Nein zur Annahme gelangte. Diese 
Verfassung von 1852, die fünfte, zeugt von neuen 
Fortschritten  des dem okratischen Grundgedankens : Die 
Amtsdauer der Behörden wird von 6 auf 4 Jahre  herab
gesetzt ; die W ahlfähigkeit zum Mitglied des Grossen Ra
tes ist an keine Vermögensbedingungen m ehr geknüpft ; 
ausgeschlossen von dieser W ahlfähigkeit sind aber alle 
Staatsangestellten und L ehrer an öffentlichen Schulen ; 
das Volk erhält das Recht, über die Abberufung des 
Grossen Rates zu beschliessen ; E inführung der Volks
initiative für Abänderung von Gesetzen und E inführung 
der Schwurgerichte. Die Paritä t in der Regierung und im 
Obergericht wurde boibehalten ; zugleich wurde die Zahl 
der Mitglieder beider Behörden um 2 verringert. In die 
schweizerische Bundesversammlung ordnete das aar
gauische Volk zehn Mitglieder des N ationalrates und der 
Grosse R at die zwei Ständeräte ab.

Es folgten Jahre der Ruhe, unterbrochen allerdings 
durch  den Neuenburger Handel, der anfangs 1857 zur 
Mobilisation der eidgenössischen und dam it auch der 
aargauischen Truppen un ter General Dufour führte. An 
hervorragenden Posten standen Oberst Frey-Herosé als 
Generalstabschef, Oberst Frey von Brugg als General
adjutant, Oberst Fischer von Reinach als Artilleriekom
m andant, Oberst David Zimmerli als Kommandant der
8. Armeedivision und Oberst Fr. Siegfried als Befehls
haber einer Brigade. Durch den Aufmarsch der eidgenös
sischen Armee längs der Rheingrenze kamen grosse 
T ruppenm assen in den Aargau : die 4. Division un ter 
Oberst Kurz von Bern stand von Rheinfelden bis zur Aare
m ündung m it H auptquartier in Frick, die 1. Division 
un ter Oberst Veillon aus Lausanne m it ihrem  linken 
Flügel im Bezirk Zurzach.

Die 1850er Jahre brachten dem Aargau eine ganze Reihe 
vortrefflicher Gesetze : Militärgesetz 1852, W irtschafts
gesetz 1853 ; Gesetz über die E rrichtung einer Leih
bank in Verbindung m it einer Ersparniskasse 1854 ; Zivil-

esetzbuch, Staatssteuergesetz und Besoldungsgesetz für
ie Gem eindeschullehrer 1855; Strafgesetzbuch und W ech

selordnung 1857, Strafprozessordnung 1858 ; S tras

sen-, W asser- und Hochbaugesetz 1859 ; Forstgesetz 1860.
Nach den Bestimmungen der Verfassung von 1852 musste 

1862 dem aargauischen Volk die Frage einer allfälligen 
Verfassungsrevision vorgelegt werden. Die Vorschläge 
des Grossen Rates wurden am 6. 4. 1863 angenom
men. Die wichtigsten Aenderungen sind : Direkte Wahl 
der P farrer durch  die Kirchgemeinden ; der S taat leistet 
angemessene Zuschüsse an die Armenlasten der Gemein
den ; der Grosse Rat oder 6000 Bürger können jederzeit 
eine Total- oder Partialrevision der Verfassung verlangen. 
Eine zweite Abstimmung vom 15. 12. 1863 erweiterte die 
Rechte des Volkes noch dahin, dass dieses das Recht der 
Einsprache (Veto) gegen Gesetzesbeschlüsse des Grossen 
Rates und gegen Beschlüsse erhielt, deren finanzielle 
Tragweite eine Million überstieg (fakultatives Finanz
referendum). Fernerw urden die Steuerbestimm ungen ab
geändert und die Vertretung im Grossen Rate so geregelt, 
dass nun ein Mitglied auf je 1100 Ew. und auf einen Rest 
von über 550 kam.

Bedeutende Männer dieser Zeit waren, neben dem von 
1856-81 der Regierung angehörenden Augustin Keller, 
namentlich R egierungsrat und Oberst Sam. Schwarz ( I8I4- 
1868) von Mülligen; Emil W elti (1825-1899) von Zurzach, 
von 1856 bis 1866 aargauischer Regierungsrat, nachher 
schweizerischer Bundesrat als Nachfolger von Frey-lle- 
rosé ; dann Nationalrat Karl Feer-Herzog (1820-1880) von 
Aarau und der Dichter Jak. lfrey (1824-1875) von Gontens- 
vvil.

Grosse Erregung verursachte die Frage der Juden
em anzipation . In der ehemaligen Grafschaft Baden 
lagen die beiden Judengemeinden Oberendingen und 
Lengnau, deren Organisation man 1809 & 1824 durch 
besondere Gesetze geregelt hatte. Politische Rechte freilich 
waren den Juden n icht zugestanden worden, bis ihnen 
ein Bundesbeschluss vom 24. 9. 1856 das Recht des freien 
Kaufs und Verkaufs und die Ausübung der politischen 
Rechte in den Heimats- und Niederlassungskantonen zu
sicherte. In Vollziehung dieses Beschlusses erliess der aar
gauische Grosse Rat am 15. 5. 1862 ein Gesetz, das die 
beiden Judenkorporationen zu Ortsbürgergem einden und 
damit die Juden zu K antonsbürgern machte m it den glei
chen politischen Rechten wie ihre christlichen Mitbürger. 
Dagegen erhob sich nun ein grosser Sturm . Eine Petition 
mit 10000 U nterschriften, besonders aus den vorwiegend 
katholischen Bezirken, beauftragte den Regierungsrat, dem 
Volk die Frage der Abberufung des Grossen Bates und 
der Abänderung des Judengesetzes zur Entscheidung vor
zulegen. Führer der ganzen Bewegung war der frühere 
Bezirkslehrer und Grossrat Job. Nepomuk Schleuniger 
(I810-1874) von Klingnau, der streng konservativ-katho
lische Ansichten verfocht. Am 27. Juni beschloss dann das 
Volk m it 24726 gegen 16413 Stimm en die Abberufung des 
Grossen Rates, worauf auch die Regierung zurücktrat. Am
11. Nov. stim m ten 26702 Bürger (gegen 5613) für eine 
Abänderung des Judengesetzes. Das neue Gesetz vom 27.
6. 1863 sprach den Juden ihre politischen Rechte wie
der ab. Bundesrat und Bundesversammlung sistierten 
jedoch dieses gegen das Bundesrecht verstossende Gesetz. 
Der Aargau musste sich fügen und im Gesetz vom 28. 
August den Juden das Recht einräum en, in eidgenössi
schen und kantonalen Dingen m itstim m en, in Behörden 
und Aemter gewählt werden und im ganzen Kanton frei 
sich niederlassen und die Ehe eingehen zu dürfen.

Allmählich kehrten  ruhigere Zeiten zurück. Es ent
standen das Schulgesetz und das B randversicherungs
gesetz von 1865, das Zuchtpolizeigesetz von 1868. Dane
ben erfolgten schrittweise Erweiterungen der Volks
rechte : 1869 W ahl der Bezirksamm änner und der Be
zirksrichter durch das Volk und 1870 E inführung des 
obligatorischen Referendums, sowie der Initiative für 
Erlass neuer Gesetze.

Bei Ausbruch des Deutsch-französischen Krieges (1870- 
1871) bot die Schweiz im  Juli 1870 fünf Armeedivisionen 
auf zur Deckung der Nord- und W estgrenze. Der Aargau 
stellte dazu 5 Füsilierbataillone, 3 Schützenkompagnien, 
2 Kavalleriekompagnien, 1 Feldbatterie, 1 Sappeur- und 
Parkkom pagnie und 1 Park train . Zum General der eidge
nössischen Armee ernannte die schweizerische Bundes
versammlung den Artillerieobersten Hans Herzog (1819- 
1894) von Aarau, den Enkel des Bürgermeisters Joh. Herzog
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von EHingen. Nach dem U ebertrilt der Franzosen w urden 
dem Aargau 8612 In tern ierte  zugewiesen. Schön ltam 
hier der W ohltätigkeitssinn der Bevölkerung zur Ent

faltung. An die vielen Ver
storbenen erinnern  die 
In tern iertendenkm äler auf 
den Friedhöfen in Aarau, 
Muri und Schinznach- 
Birr. Seither standen aar
gauische T ruppen .nicht 
m ehr im aktiven Dienst, 
bis die allgemeine Mobilisa
tion der gesamten schwei
zerischen Armee a m i .  Au
gust 1914 auch sie wieder 
un ter die eidgenössische 
Fahne rief.

Der sog. K u ltu rk a m p f  
der 1870er Jahre  brachte 
heftigen S treit auf k irch 
lichem  Gebiet. Als der Bi
schof von Basel, Eugenius 
Lachat, sich als Anhänger 
des Dogmas von der Un
fehlbarkeit des Papstes 
bekannte, verboten ihm  

die Regierungen von Bern, Solothurn, Baselland, Aar
gau und T hurgau 1872 dessen Publikation und schützten 
diejenigen katholischen Geistlichen, die die Infallibilität 
n ich t anerkennen wollten. Der Bischof widersetzte sich 
und w urde nun von den K antonsregierungen n ich t m ehr 
anerkannt. Im  März 1874 nahm  der Aargau seinen Aus
tr it t  aus dem Diözesanverband. Am 1. 9. 1884 erw irkte 
dann der Bundesrat vom Papst die Einsetzung eines un
serer Landesbehörde genehmen Bischofes. Als weitere 
Folge hatten die Beschlüsse des vatikanischen Konzils 
vom Juli 1870 die Stiftung der christkatholischen Kir
c h e . gezeitigt. 1876 entstand ein • Bistum dieser Kirche 
fü r die Schweiz, dessen e rster Bischof Dr. Eduard Herzog 
am 18. Septem ber in Rheinfelden den Amtseid leistete.

Die neue B undesverfassung  von 1874 erhielt im Aar
gau 27196 annehm ende und 14558 verwerfende Stimm en. 
Ih ren  Bestim m ungen hatten  sich die kantonalen Verfassun
gen anzupassen, was der Aargau durch  die Partialrevision 
vom 20. 2.1878 vornahm . Allein eine gründliche N euord
nung der aargauischen Staatsverfassung m achte sich trotz
dem im m er fühlbarer. 1883 verlangten 6163 Stim m berech
tigte die Totalrevision, die dann in der Abstim mung vom
9. Dez. m it n u r 16888 gegen 16 614 Stimm en beschlossen 
wurde. Der vom Verfassungsrat vorgelegte Entw urf fand 
am 7. 6. 1885 m it 20038 gegen 13766 Stim m en die Billi
gung des Volkes. Hauptpunkte dieser sechsten Verfassung  
sind : Verpflichtung des Bürgers zur Teilnahm e an W ah
len und A bstim m ungen; E rleichterung der Initiative, die 
nun schon von 5000 (anstatt 6000) Bürgern ergriffen wer
den kann ; Kompetenz des Grossen Rates zur E rhebung 
einer halben Staatssteuer ; Reduktion der Zahl der Mitglie
der des Regierungsrates auf fünf ; endgültige Abschaffung 
der P a ritä t in der Meinung, dass eine V ertretung der po
litischen M inderheit in der Regierung festzulegen sei ; 
W ählbarkeit der L ehrer in den Grossen Rat. Der S taat ver
langt obligatorischen und unentgeltlichen Volksschulun
terrich t, stellt aber dafür den Gemeinden regelmässige 
Beiträge zur Verfügung. Die k irchlichen Angelegenheiten 
werden den konfessionellen Synoden überlassen, unter 
Vorbehalt der Oberaufsicht des Staates. Der hauptsäch
lichste Fortsch ritt dieser Verfassung gegenüber den frühe
ren  bestand darin , « dass der S taat die Pflicht anerkannte, 
sein Augenmerk nicht n u r  der politischen Ausgestaltung 
und Verwaltung des Landes zuzuwenden, sondern die För
derung des m ateriellen und geistigen W ohls der Bevöl
kerung  zur Hauptaufgabe zu m achen ». Am 7. C. 1903 
w urde die Volkswahl der Regierungs- und der Ständeräte 
eingeführt und 1905 die Abschaffung der sogenannten 
Referendumsgem einden (d. h. Gemeindeversammlungen, 
in denen vor einer kantonalen Abstimmung die Bürger 
jeweilen über den Gegenstand aufgeklärt werden sollten) 
beschlossen. 1903 feierte der Kanton Aargau die E rinne
rung  an seinen hundertjährigen Bestand m it glänzenden 
Festlichkeiten, w ährend diejenige an den Uebergang an

die Eidgenossen 1415-1915 des tobenden W eltkrieges we
gen in bescheidenem Rahm en sich abspielte.

Hervorragende M änner der letzten Periode sind ausser 
General Hans Herzog noch Oberst Emil Rothpletz (1824- 
18971 von Aarau, S tänderat und Oberst Olivier Zschokke 
(1826-1898) von Aarau, Ständerat Job. Haberstich (1823- 
1890) von Entfelden, Oberst Aug. Rudolf (1834-1899) von 
Rietheim , Oberst Arn. Künzli (1834-1908) von Riken, 
N ationalrat Erwin Kurz (1846-1901) von Aarau, Maler 
Ad. Stäbli (1842-1901) von Brugg, Bundesrat (1917 Bundes
präsident) Edm. Schulthess (geb. 1868) von Vilnachern, 
B undesrichter (1917 Präsident) Alb. U rsprung (geb. 1862) 
von Ueken und Zurzach.

9. K u ltu r e lle  E n tw ic k lu n g . — Die kulturelle  E n t
w icklung des Aargaus steht im engsten Zusammenhang 
m it derjenigen der deutschen Schweiz überhaupt. Von 
einer spezifisch kantonalen N üancierung kann für Kan
tone von der Art des Aargaus oder St. Gallens, die erst 
1803 aus den verschiedenartigsten Bestandteilen kon
stru iert wurden, für die ältere Zeit selbstverständlich 

a r  keine Rede sein. (Regionale Differenzen kommen bei 
en betr. Artikeln zur Besprechung). W as freilich die 

neueste Zeit anbetrifft, so m uss wenigstens auf die in 
dieses Kapitel einschlägige Gesetzgebung hingewiesen 
werden. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken 
sich daher in der Hauptsache auf Organisatorisches und 
die Zeit seit 1803.

a) L a n dw irtscha ft, Jagd, Fischerei. « Vof neun
zehnhundert Jahren  erhoben die Röm er den Aargau zu 
einem Lande m it blühendem  Ackerbau. E r blieb nach 
ihrem  Abzug un ter den neuen, deutschen Ansiedlern ein 
Ackerland m it vorwiegendem Getreidebau. Der reiche 
E rtrag  an Getreide w urde der wichtigste Grund, dass 
vor fünfhundert Jahren  die Eidgenossen diesen Boden zu 
ihrem  Eigentum m achten, und er diente ihnen nun  wäh
rend vier Jahrhunderten  als eine ih rer K ornkam m ern. 
Die starke Belastung des Bauernstandes und der starre, 
gebundene Feldbau führten jedoch zur w irtschaftlichen 
Verarm ung des Bauernvolkes. Im  Laufe der letzten h u n 
dert Jahre  sind die verschiedenen Zweige der Landw irt
schaft aufgeblüht, und dies, in V erbindung m it der E in
führung und steten V erm ehrung von Gewerbe und Handel, 
hat den W ohlstand des Volkes wieder gehoben. Das 
w irtschaftliche W achstum  ist aber teuer erkauft. Denn der 
starke Rückgang des Getreidebaues, der in allen schweize
rischen Gebieten erfolgte, die sehr starke Zunahm e der 
Bevölkerung und die dadurch bewirkte M ehrung des Brot
bedarfs, den das eigene Getreide n u r noch zum fünften Teile 
deckt : das hat die politische Stellung der Schweiz gegen
über dem Auslande geschwächt. Das liegt heute unverkenn
bar vor Augen. » (S. Heuberger : Die B edeutung des Ge
treidebaues in  der aargauischen Geschichte. Aarau 1916).

Die Landw irtschaft gehört im m erhin  auch heute noch 
neben der Industrie  zu den Haupterwerbsquellen des Kan
tons. Im  16. & 17. Jah rh . gewann m an durch  grosse 
W aldrodungen Land für den Anbau von Feldfrüchten. Die 
Kartoffel wurde erst im 18. J.ahrh. eingeführt (z. B. erste 
Erdäpfel in Sarm enstorf 1762). Schon in frühester Zeit 
blühte der Obstbau. Der W einbau dagegen nahm  erst seit 
dem 15. & 16. Jah rh . grössern Umfang an, hat aber in 
neuerer Zeit an Q uantität beträchtlich eingebüsst. Die in 
Aarau und ändern Orten entstandenen Zweiggesellschaften 
der 1759 zu Bern gegründeten ökonomischen Gesellschaft 
förderten denLandbau in starkem  Masse. Heute ist auch 
der Aargau vom Ackerbau zur Grasw irtschaft m it Vieh
zucht übergegangen. Eine segensreiche Tätigkeit entfal
tete die aarg. landw irtschaftliche Gesellschaft (vergl. Die 
Land iv ir tscha ft im  K a n t. A arg  au  ; F estschrift zur Feier 
des iOOjähr. Bestehens der aarg. landivirtschaftl. Ges. 
Aarau 1911). F ü r die Fortbildung der Landw irte sorgen 
die 1887 errichtete W interschule in Brugg und staatliche 
Kurse. Die landw irtschaftliche Gesetzgebung besteht in 
der Hauptsache aus dem Flurgesetz vom 24. 11. 1875 und 
dem Ergänzungsgesetz vom 28. 5. 1894.

Die Jagd ist heute durch das Gesetz vom 23. 2. 1897 
nach dem Reviersystem geregelt. Vor diesem Gesetz waren 
die Reviere noch bezirksweise verpachtet. Die Fischerei 
regelt das Bundesgesetz vom 21. 12. 1888 m it der kanto
nalen Vollziehungsverordnung vom 11. 11. 1889.

b) H andel u n d  Gewerbe, M ünzw esen; W asserkräfte . In

H ans H erzog, 
G eneral der e id g . A rm ee. 

1819-94.
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den Städten entwickelte sich das Gewerbe. Zünfte kamen 
jedoch im Aargau n ich t zu politischer Macht wie in ändern 
Schweizerstädten (Basel, Zürich, Schaffhausen etc.). Zuerst 
w ar auch der Handel auf die Städte beschränkt, die ja von 
ihren  G ründern das M arktrecht erhalten hatten. Der bedeu
tendste Marktplatz des Aargaus w ar Zurzach m it seinen 
berühm ten Messen, die am 1. September (St. Verenatag) 
und um  Pfingsten stattfanden. Verkauft w urden beson
ders Leder, Tuch und Pferde. Mit dem neuzeitlichen 
Verkehr verlor Zurzach seine Bedeutung, und 1856 wurde 
seine Ledermesse nach Zürich verlegt. Eigenes Münzrecht 
besessen Zofingen und Laufenburg, jenes seit dem Anfang 
des 13. Jah rb ., dieses seit 1363. W ährend der Helvetik 
war das Münzwesen Regal des E inheitsstaates; 1803 ging 
es an die Kantone über. Im m erhin  beschloss die Tag
satzung am 11. 8. 1803, dass alle Kantone der Schweiz 
den näm lichen Münzfuss anzuwenden hätten . Im  Bundes
vertrag von 1815 wurde hingegen jede Beschränkung des 
M ünzrechts der Kantone aufgehoben. Ein schrecklicher 
W irrw ar tra t ein, dem dann von 1819 an die Mehrheit 
der Kantone durch sog. Konkordate zu steuern suchte. 
Der Kanton Aargau errichtete 1805 in Aarau eine Münz
stätte, die aber 1825 wieder einging. E r tra t nachher dem 
M ünzkonkordat bei und Hess auf der Berner Münze noch 
1826, 1829 & 1831 aarg. Münzen prägen, (vergl. B. Reber : 
F ragm ents num ism atiques sur le canton d ’Argovìe. 
— Corragioni d’Orelli : M ünzgeschichte der Schweiz). 
1848 ging das M ünzrecht an den Bund über. Gefördert 
w urden Handel und Gewerbe im 19. Jahrh . besonders 
auch vom Bankwesen, dessen Entstehung im Aargau 
in die Mitte des Jah rh . fällt. 1854 ist un ter F ührung  von 
Feer-Herzog das grösste Institu t, die Aargauische Kredit
anstalt, gegründet worden. Die älteste u n ter den zahl
reichen Sparkassen ist die in Aarau vom Jahre  1812.

Im m er stärker werden die W asserkräfte in den Dienst 
der Industrie  gestellt. Das erste Gesetz über W asserwerke 
datiert aus 1856.

c) Industrie . Die Anfänge der im m er noch wichtigen 
aarg. Textilindustrie (Seide und Baumwolle) reichen ins
18. Jah rh . zurück, zu dessen Anfang sich im W inen-, 
See- und W iggertal die Baumwollhandweberei entwik- 
kelte. 1810 gründete Job. Herzog von Effingen in Aarau 
die erste m echanische Baumwollspinnerei. Die eben
falls schon im 18. Jah rh . heim ische Seidenbandwebe
rei ist heute als H ausindustrie nam entlich im Fricktal 
stark  vertreten. Die Stickerei hat ihren  Hauptsitz in Zur
zach, wohin sie in den 1870er Jahren  gekommen war. 
Die alteingesessene Industrie  des Freiam tes ist die S troh
verarbeitung. Ende des 18. Jah rh . gelang es dem Jakob 
Isler in W ohlen, den Strohgeflechten und geflochtenen 
ländlichen S trohhüten einen grössern M arkt zu schaffen. 
Später kam  in dieser Branche die Strohweberei und 
noch später die V erarbeitung von Manilahanf, Seide, 
Baumwolle und Pferdehaar auf. In  den 40er Jahren ver
pflanzte sich diese Industrie  auch nach Meisterschwanden 
und W ildegg und später noch nach Aarau.

Die Zem entfabrikation kam  1830 nach Aarau und 
von da später auch nach W ildegg u. a. O. Die E nt
deckung der Salzlager am R hein gehört dem 18. Jah rh ., 
die erste industrielle Ausbeutung aber erst den 40er Jah 
ren  des 19. Jahrh . an : seit 1843 arbeitet die Saline 
in Kaiseraugst, seit 1844 und 1846 diejenigen zu Biburg, 
seit 1863 eine neue zu Kaiseraugst. Die chemische In 
dustrie stam m t aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrh . 
F rüher wurden Eisenoolithe (Fricktal, Erlinsbach) und 
eozänes Bohnerz (z. B. am Hungerberg bei Aarau) zur 
E isengewinnung verwertet. Eine der ältesten Metall
industrien  ist die Glockengiesserei in  Aarau. 1803 brachte 
der Elsässer Esser die Fabrikation von Reisszeugen und 
geodätischen Instrum enten nach Aarau. Die hervorra
gendste V ertreterin  der Fabrikation elektrischer Maschi
nen ist die Fabrik von Brown, Boveri & Cie in Ba
den. Die Schuhfabrikation kam zu Anfang der 1850er 
Jahre durch Karl Franz Bally ins solothurnische Schö- 
nenwerd und von da nach dem Aargau. Die Tabakin
dustrie wurde um 1840 im obern W inental eingeführt 
(Reinach, Menziken) und verpflanzte sich dann auch ins 
Seetal (Beinwil) und nach Rheinfelden. Kantonale Indus
trieausstellung zu Aarau 1880. — (Siehe den Artikel H an
del u n d  In d u strie  von O. Hedinger im  GLS  VI, 89*2 f.).

d) Verkehr. Das Strassenwesen lag jahrhunderte lang 
im Argen. Noch 1569 w urde an der Badener Tag
satzung geklagt, in den gemeinen Vngteien seien die Wege 
und Landstrassen in so elendem Zustand, dass m an an 
etlichen Stellen weder gehen, reiten noch fahren könne. 
Dafür kam in dieser Zeit der Schiffsverkehr auf Aare, 
Lim m at und Reuss in Aufschwung, der sich als Personen- 
und Güterverkehr bis ins 18. Jahrh . erhielt. Die Zurza- 
cher Messen verdanken ihre Bedeutung zum guten Teil 
dem G ütertransport auf dem Wasserwege. Nach 1850 ist 
der Schiffsverkehr fast ganz in Vergessenheit geraten, bis 
m an ihn in neuester Zeit wieder zu Ehren zu ziehen ver
sucht hat (Strom schiffahrt Rheinfelden-Basel). Im  18. 
Jah rh . beginnt dann wieder der Bau von Kunststrassen, 
womit die Berner grosse Verdienste sich erworben haben : 
es entstanden so die Zürich-Bern-Strasse und die Zur- 
zacherstrasse. Zu Ende des 18. Jah rh . begann der Bau 
der Bözbergstrasse, und 1803-11 erstellte m an die Strasse 
über die Staffelegg. Die folgenden H auptstrassenbauten 
fallen fast alle in die 1. Hälfte des 19. Jahrh . W ichtig für 
den Verkehr waren die z. T. recht alten Brücken : zu 
Kaiserstuhl, Laufenburg, Säckingen und Rheinfelden 
über den R hein ; zu Aarau und Brugg über die Aare ; zu 
Baden und seit 1765 auch zu W ettingen über die Lim 
m at; zu Sins, Bremgarten, Mellingen und W indisch über 
die Reuss. W indisch erhielt 1835 eine neue Reussbrücke : 
die Aarauer Kettenbrücke wurde 1850 erbaut, die Fridau- 
brücke zu Murgental stam m t aus 1863, die Reussbrücke 
zu Ottenbach aus 1864, die grosse Aarebrücke zu Wildegg 
aus 1869/70, die Aarebrücke zu Döttingen aus 1891, die 
Aarebrücke unterhalb Turgi aus 1893.

Den grössten Um schwung brachten aber die Eisen
bahnen. Schon 1841 hatte sich der Grosse Rat dam it zu 
befassen. Die erste schweizerische Eisenbahn w ar die Li
nie Baden-Zürich (sog. « Spanischbrötlibahn »), die 7. 8. 
1847 eröffnet wurde. Es folgten 1856 die L inien Baden- 
Brugg und 1858 Brugg-Aarau. Von Olten her w ar der 
Schienenstrang 1856 bis Aarau vorgedrungen und hatte 
über Zofingen die Verbindung m it Luzern hergestellt. 
1858 w urde Aarau an Bern und durch  den Hauenstein an 
Basel angeschlossen. 1877 kam  die Strecke Baden-Lenz- 
burg-Zofingen der Nationalbahn in Betrieb. 1875 wurde 
W ohlen m it Aarau verbunden, und 1881/82 erfolgte die 
V erbindung des Freiam ts m it dem Gotthard und mit 
Brugg. Die aargauischen Rheingemeinden bis Koblenz 
erhielten 1876 von W in te rth u r her Verbindung, nachdem  
schon 1859 der Anschluss Koblenz-Turgi an die Linie 
Aarau-Zürich erfolgt war. 1875 wurde der Schienenstrang 
von Brugg durch den Bözberg nach Basel geführt. 1883 
Sc 1887 bekam das Seetal Bahnverkehr, und 1892 endlich 
w urde die letzte Norm albahnstrecke Stein-Koblenz dem 
Verkehr übergeben. Seit dem Beginn des 20. Jah rh . re ih 
ten sich elektrische Strassenbahnen an : Brem garten- 
Dietikon 1900, Aarau-Schöftland 1901, Aarau-Reinach- 
Menziken 1903 etc. (Vergl. Hedinger, a. a. O., S. 893 f., 
Artikel « Verkehr »).

Im  September 1852 wurden als erste die Telegraphen- 
bureaux zu Zofingen, Aarburg, Aarau, Lenzburg, Brugg 
und Baden dem Verkehr übergeben. Seit 1886 tr i t t  dazu 
das Telephon.

e) Gerichtswesen. Unterste Gerichtsinstanz in  der Un
tertanenzeit waren die Landgerichte m it einem U nter
vogt als Präsidenten. Die nächste Instanz w ar der Land
vogt, w ährend schwere Streitsachen bis vor den R at zu 
Bern oder die Tagsatzung gezogen werden konnten. Da
neben lagen viele niedere Gerichte in den Händen von 
weltlichen und geistlichen H erren. Auch die Städte h iel
ten  eigenes Gericht. Die Helvetik schuf die Grundlagen 
des m odernen Gerichtswesens : D istriktsgerichte und ein 
Kantonsgericht. Die Mediationsverfassung bestim m te je 
einen Friedensrichter für jeden Kreis, Bezirksgerichte und 
ein Appellationsgericht. Die Friedensrichter und die Be
zirksrichter wurden vom Kleinen R at ernann t (die Be
zirksrichter allerdings nach einem bindenden Dreiervor
schlag des Appellationsgerichts), die 13 Appellationsrich
ter vom Grossen Rat. Die Verfassung von 1814 bei less 
diese E inrichtung in der Hauptsache, diejenige von 1831 
brachte die scharfe T rennung der Gewalten und be
stim m te, dass das Obergericht aus 9 Mitgliedern bestehen 
solle, die nach der P aritä t vom Grossen Rat gewählt wer
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den ; auch die B ezirksrichter erwählte aus den Vor
schlägen des Obergerichts der Grosse R at, w ährend die 
F riedensrichter vom Obergericht nach Vorschlägen der 
Kreisgemeinden e rn an n t w urden. Die Verfassung von 
1852 führte  Schw urgerichte in die bürgerliche und m i
litärische Strafrechtspflege ein. Die neuere Entw icklung 
beseitigte die gesetzliche Festsetzung der Paritä t. Nach 
der Verfassung vom Jah re  1885 wählt der Grosse Rat das 
O bergericht (9 Mitglieder), das K rim inalgericht, die An
klagekammer und die Staatsanwälte ; hingegen werden 
die Mitglieder der Bezirksgerichte und die F riedensrich
ter jedes Kreises vom Volke gewählt.

AARGAU
Mit 1885 setzte im Aargau die Abstinenzbewegung ein und 

bildete sich der Blaukreuzverein Aarau, der jetzt über 
300 Mitglieder zählt. Im  ganzen Kanton beträgt heute die 
Zahl der Mitglieder des Blauen Kreuzes in 52 Ortsverei
nen 2171 Personen. Seit 1904 sind zu den Sektionen 
des Schweiz. Alkoholgegnerbundes, des sozialdem okrati
schen Abstinentenbundes, des Guttem plerordens etc. ver
schiedene neue Abstinenten-Organisatibnen hinzugetre
ten, so dass gegenwärtig im Kanton n icht weniger als 
11 solcher Korporationen m it zusamm en 3200 Slitglie- 
dern bestehen. T rinkerheilslätte  «Effingerhort» bei lio l- 
derbank.

C horgestüh l in  der K losterk irch e zu W ettin g en  (nach Ph otograp h ie des S ch w eizer. L an d esm u seu m s in Zürich).

Letzte Folterung in Aarau 1779 ; letzte öffentliche H in
rich tung  1854, letzte im geschlossenen Raum  (Aarburg) 
1863. Im  Som m er 1864 w urde die m oderne Strafanstalt in 
Lenzburg bezogen. Seit 1893 besteht auf der Feste Aarburg 
eine Zwangserziehungsanstalt für jugendliche Verirrte.

f) Soziale F ortschritte. Armengesetze erliess der Grosse 
Rat 1804 & 1825 ; ein E ntw urf von 1876 wurde vom Volke 
verworfen. Heute ist die Armenpflege Sache der Gemeinden 
un ter der Oberaufsicht des Staates. Jeder Bezirk besitzt 
einen Arm enerziehungsverein, fast alle 1855-65 gegrün
det. Private A rm enerziehungsanstalten sind Friedberg bei 
Seengen (1852), Kasteln (1855), Mariä Krönung in Baden 
(1869), St. Johann in K lingnau (1894). Die Heimatlosen sind 
1847 endgiltig eingebürgert worden. Der Krankenpflege 
dienen die 1887 eröffnete kantonale K rankenanstalt in 
Aarau und die Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden 
(Neubau von 1872). Dazu kommen Bezirksspitäler und 
andere Anstalten. U nter staatlicher Aufsicht stehen auch 
die drei Armenbäder in Baden, Rheinfelden und Schinz- 
nach. Seit 1909 besteht im ehemaligen Kloster Muri eine 
kantonale Pflegeanstalt. Grosse Verdienste um  die soziale 
Entw icklung erw arb sich die Aargauische gemeinnützige 
Gesellschaft, die 1911 auf das erste Jah rh . ihres Bestehens 
zurückblicken konnte.

g) Schule. Der Aargau verdankt seine ersten Schul- 
anstalten den Mönchen von Muri und W ettingen, den 
C horherren  von Rheinfelden, Zofingen und Zurzach. Die 
ersten Hinweise auf Schulbetrieb in diesen geistlichen 
Stiftungen gehen m eist bis nahe an das G ründungsjahr 
hinauf. Als die kleinen Städte im Laufe des 13. Jah rh . zu 
W ohlstand und Einfluss gelangten, nahm en sich auch 
die weltlichen Behörden des Schulwesens an ; so erh iel
ten  schon damals Mellingen, Aarau, Klingnau, Laufen
burg und wohl auch Brem garten ihre Lateinschulen und 
ih ren  rec tor puerorum  ; Brugg, Baden und Kaiserstuhl folg
ten später nach. Die Reformation gab den ersten Anstoss 
zur Gründung von Volksschulen ; die Katholiken folgten 
diesem Beispiel, und es entstanden in Städten (neben den 
Lateinschulen) und auch in grössern Dörfern Gemeinde
schulen, wo die Kinder lesen, schreiben, rechnen und den 
Katechismus lern ten . Die Zeit der Aufklärung und der 
Helvetik gab neue Im pulse. 1802 w urde die Kantonsschule 
eröffnet, die 1896 einen prächtigen Neubau bezog. 1822 
erfolgte die Eröffnung des kant. L ehrersem inars in Aarau 
u n ter der Leitung von D irektor Nabholz; es verlegte 1836 
u n ter dem Direktor Augustin Keller seinen Sitz nach 
Lenzburg und 1846 in die Räume des aufgehobenen Klos
ters W ettingen. Der städtischen höhern Töchterschule in
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Trachten des Fricktales. Freiämtertrachten.

G e z e ic h n e t  u n d  gem ali v . R e in h a r d  4800. H g .  v .  B irm a n i)  u .  H u b e r  (B a se l ) G e z e ic h n e t  u n d  g e m a l t  v o n  J o s e p h  R e in h a r d  1701. H is t .  M u s .  B e r n .

T r a c h te n  d es  F r ic k ta le s  ( K a n t o n  A a r g a u ) .  —  D e n  K o p f d e r  F r ic k ta le r f ra u e n  z ie r te  b is  ca . 1 8 4 0  e in e  K a p p e , d ie  ü b e r  d e r  S t i r n e  e in e  s c h w a rz e  
S c h le ife  b i ld e te ,  h in te r  d e r  e in  m it M e ta l l  o d e r  b u n te r  S e id e  b e s tic k te r  B o d e n  e in g e fü g t w a r. D a s  w e is se  H a ls g o lle r  e r h ie l t  n a c h  18 0 0  am  H a ls e  z w e i-  u . 
d re if a c h e  a u f s te h e n d e  K r a u s e n  b e ig e fü g t. D ie  « T s c h o p e n  » e r h ie l te n  k u rz  g e sc h ü rz te  E m p ire fo rm .

F r e iä m te r t r a c h te n  ( H e in r i c h  L u n d z y  B u rk a r t  u. se in e  T o c h te r ) .  —  D e r  « T s c h o p e n »  d e s  L u n z io d , L e o n z  B u rk a r t  au s  M e r e n s c h w a n d  in  d e n  
a l te n  F re ie n  A e m te r n ,  z e ig t  e in e  g a n z  b e s o n d e re  A r t  von  J a c k e . W a h r e n d  d e r  V o r d e r te i l  b is  a u f d ie  t ie f  s i tz e n d e n  H  >sen re ic h te ,  e n d e t e  d e r  R ü c k e n  
g le ic h  u n te rh a lb  d e r  S c h u l te rb lä t te r .  D ie  J a c k e n  b e s ta n d e n  au s  ro h e r  L e in w a n d  o d e r  g e fä rb te m  B a u m w o llb a rc h e n t. D ie  N a h s tic h e  b ild e te n  z u g le ic h  Z ie r -  
s t ic h e  u n d  w a re n  d e s h a lb  o ft fa rb ig . A u f  d e m  re c h te n  V o r d e r te i l  w a re n  m it ro te m  F a d e n  d ie  J a h r z a h l  i h r e r  A n f e r t ig u n g  u n d  d ie  In i t ia le n  d e s  B e s itz e rs  
e in g e s tic k t . D ie  J a c k e n  b e sa sse n  k e in e  K n o p f e :  d ie  V o r d e r te i le  w a re n  am  S o n n ta g  m it la n g e m  b u n te m  S e id e n b a n d  g e h a lte n . S o lc h e  J a c k e n  z e ig e n  sich  
n u r  in n e rh a lb  d e s  k le in e n  V e rb re itu n g s b e z irk e s  d e r  a l te n  f r e ie n  A e m te r  : K a n to n  A a rg a u , L u z e rn  u n d  Z u g  u n d  im  a n g re n z e n d e n  T e i l e  d e s  
K a n to n s  Z ü r ic h .  D ie  g e f ä l te l te n  L e in e n h o s e n , w ie  d ie  ro te n  W e s te n  tru g e n  fa s t a l le  B a u e rn  in  d e r  S c h w e iz . A u c h  d ie  F ra u e n  in  d e n  F re ie n  A e m te r n  
e rk a n n te  m a n  an  b e so n d e rs  g a r n ie r te n  M ie d e r n  v o r d e n  ü b r ig e n  B a u e r in n e n  d e r  S c h w e iz , w ie  a u c h  ih re  S o n n ta g sg ü rte l  au s  g e w u n d e n e m  K u p f e r 
d ra h t  m it e in g e flo c h te n e n  b u n te n  S te in e n  so n st n irg e n d s  im  G e b r a u c h e  s ta n d e n . D r . J u l ie  H e ie r li .

Aargauische Infanteiie 1803. Aargauische Kavallerie, Husaren, 1805.
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Glasgem älde von Königsfelden.
V e r k l e i n e r u n g  d e s  O r i g i n a l s  n a c h  d e m  K a r to n  v o n  R .  A . N ii s c h e le r ,  B o s w i l .  (D ie  S c h e ib e  m is s t  8 t  : 51 ,5  c m ) .

S c h e ib e  lin k s  vom  T r ip ty c h o n . C h r i s t i  G e b u r t  d a r s te l le n d , im  K irc h e n c h o r  von  K ö n ig s fe ld e n  ( A a r g a u )  (u n b e k a n n te r  
M e is te r ) -  —  D ie  la te in is c h e  In sc h rif t s ta m m t au s  d e m  E v . L u k  I I ,  10 « E c c e  E v a n g e liso  vo * b is  (d a s  E n d e  d ie se s  le tz te n  
W o r te s  s te h t  a u f  d e r  M itte ls c h e ib e  d e s  T r ip ty c h o n s ) .
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Aarau wurde 1872 ein Lehrerinnensem inar angegliedert, 
das vom Staate un terstü tz t wird. Mit der G ründung von 
Bezirksschulen (eine V erbindung von Sekundarschulen 
m it Progymnasien) m achte Zofingen 1815 den Anfang; es 
folgte Aarau 1816 ; im Jahre  1845 gab es schon 13 solcher 
Schulen und heute deren 33. Marksteine im Schulwesen 
sind die Schulgesetze von 1805, 1822, 1835 und 1865. 
Die Zahl der Schulen stieg von 259 zu Beginn des 19. 
Jah rh . auf 482 im Jah re  1845. Heute gibt es allein 631 
Gemeindeschulen, dazu die Bezirksschulen, zahlreiche 
Fortbildungsschulen, Arbeitsschulen für Mädchen, Erzie- 
hungs- und Rettungsanstalten, eine landw irtschaftliche 
W interschule (Brugg) etc. Dem Bildungswesen dienen 
auch die reichhaltige Kantonsbibliothek, das kantonale 
Gewerbemuseum (seit 1896) etc. (Vergl. 0  Hunziker : 
Gesch. der Schweiz. Volksschule. III, 338 ff. ; ferner Hans 
Müller : Die aarg. Fortbildungsschule 1865-1915).

h) Kirche. — 1. K atholische K irche . Die beiden Bistümer 
Vindonissa und Augst gehen ohne Zweifel in die röm i
sche Zeit zurück. Vindonissa ist indessen erst 511 als 
Bischofssitz bezeugt ; auch kennen w ir bloss 2 Bischöfe 
dieses Sitzes : Bubulcus (517) u. Gram m aticus (535, 541, 
549). Der Sprengel dieses Bistums fiel dann an das schon 
in der 2. Hälfte des 5. Jah rh . auftauchende, aber noch 

anz unsicher bezeugte Bistum  Konstanz. Diese Diözese, 
ie sich westwärts bis an die Aare erstreckte, weist erst 

von der Mitte des 8. Jah rh . an eine sicher feststehende 
Bischofsliste auf, zu einer Zeit, da u n ter König Pippin 
die kirchliche Organisation in den alam annischen Lan
den feste Form en annahm . Im  Laufe des M ittelalters 
bildete sich folgende kirchliche E inteilung der heute 
zum Kanton Aargau gehörenden Gebiete des Bistums 
Konstanz aus (nach Merz : B ilderatlas zur aarg. Gesch., 
p. 50):

Zum Archidiakonat Aargau gehörten : I. Das Dekanat 
Aarau (früher [1275] Reitnau und [13601 Kulm), das 1275 
folgende M utterkirchen umfasste : Reitnau, Leerau, 
Schottland, Rued, Uerkheim , Kölliken, Entfelden, Suhr, 
Leutwil, Kulm, Seengen und Seon; durch  Ablösung von 
den M utterkirchen wurden P farrk irchen : Aarau, Gräni- 
chen, R uppersw il(1681), Fahrw angen(1817), Safenwil(1865). 
— II. Das Dekanat Altishofen (später W illisau). M utter
k irchen (1275) : Zofingen und B rittnau ; Tochterkirche : 
Niederwil (1712; seit 1889 Rotrist). —III. Das Dekanat Aesch 
(später Pfäffikon, dann Sins und Hochdorf). M utterkirchen 
(1275) : O berrüti, Dietwil, Sins, Aettenswil, Birrwil ; Toch
terk irchen  : Gonlenswil (1498), Reinach (1529) und Menzi- 
ken(1888), Auw(1637), Abtwil (1747),Mühlau (1878). Aettens
wil sank nach der Mitte des 16. Jah rh . zu einer blossen 
Kapelle von Sins herab . Die kathol. P farrk irchen wurden 
1805 vom Kapitel Hochdorf abgetrennt und m it dem Kapitel 
Brem garten vereinigt. — IV. Das Dekanat VVohlenswil 
(später [1324] W indisch und [1360] Staufen oder Ammers- 
wil, noch später Mellingen und Lenzburg). M utterkirchen 
(1275) : W ohlenswil, Mellingen, Hägglingen, Niederwil, 
Sarm enstorf, Boswil, Hermetswil, Muri, Merenschwand, 
Holderbank, Staufen, Ammerswil, W indisch und die schon 
vor 1275 davon abgetrennte Kirche Brugg, bald darauf 
W ohlen und Bünzen ; Tochterkirchen : Lenzburg (1514), 
B irr (1586), Bettwil (1799), W altensw il (1800), Tägerig 
(1864), Dottikon (1867), O thm arsingen (1873). Anlässlich der 
Reform ation schieden die reform ierten Kirchen Holder
bank, Staufberg, Ammerswil, Brugg und W indisch aus 
und bildeten m it B irr und (1873) O thm arsingen das Kapitel 
Brugg-Lenzburg. — V. Das Dekanat Bremgarten (früher 
Cham). M utterkirchen (1275) : Brem garten, Zufikon, 
Oberwil, Eggenwil, Lunkhofen und Beinwil bei Muri. 
T ochterkirchen : Berikon (1861), Jonen (1867). — Zum Ar
chidiakonat Burgund, Dekanat Rot (später W inau), ge
hörte Riken (mit Murgental), das sich 1824 von W inau 
trenn te  ; der Pfarrei Riken wurde auch Balzenwil, das 
bisher zum Kirchspiel Roggwil gehört hatte, zugeteilt. 
Zum Archidiakonat Zürichgau gehörten : I. Das Dekanat 
Rapperswil m it den M utterkirchen (1275) : Rohrdorf, Fis- 
lisbach, Birmensdorf, Baden, Gebensdorf. Tochterkirche : 
Spreitenbach (1861). — II. Das Dekanat Kloten (später Re
gensberg). M utterkirchen (1275) : .Baidingen, Böbikon, 
Klingnau, Lengnau, Kirchdorf, W ürenlos, W ettingen, 
Schneisingen, W islikofen, Zurzach. Tochterkirchen : 
E hrendingen (ca 1580), Endingen (1663), W ürenlingen 
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(1779), Döttingen (1848), Neuenhof (1886). Tegerfelden 
trenn te  sich infolge der Reformation von Zurzach, die 
Katholiken dieses Kirchspiels erst 1695. Endlich zum 
Archidiakonat Klettgau, Dekanat Tengen (später Neun- 
kirch, Eglisau), gehört die Kirche Kaiserstuhl, die sich 
erst 1842 endgültig von der M utterkirche Hohentengen 
(Grossherzogt. Baden) ablöste, obwohl sie schon seit m in
destens 1275 bestand.

Das Bistum Augst wurde zur Zeit der Völkerwanderung 
nach Basel verlegt. Möglicherweise bestanden eine Zeit
lang nebeneinander 2 B istüm er; denn Ragnachar führte 
zu Beginn des 7. Jah rh . den Titel eines Bischofs von Ba
sel und Augst. Dann verschwindet das Augster Bistum, 
und es ist bloss noch von Basel die Rede, dessen sicher 
beglaubigte Bischofsliste allerdings erst später beginnt.

Die aargauischen Gebiete links des Rheins, die also 
von jeher kirchlich zum Bistum Basel gehörten, wa
ren zu Ausgang des M ittelalters 2 Dekanaten zugeteilt :
I. Das Dekanat Frickgau umfasste (1441) die M utterkir
chen Rirchberg, Auenstein, Veltheim, Talheim, Schinz- 
nach, Umiken, Bözberg, Montai, Rein, Mandach, Leug- 
gern, Gansingen, Mettau, Rheinsulz, Laufenburg, Eiken, 
Stein, Niedermumpf, Obermumpf, Zuzgen, W egenstetten, 
Schupfart, Oeschgen, Frick, W ölflinswil, Herznach, 
W ittnau , Hornussen, Effingen (später Bozen). Als Toch
terkirchen lösten sich ab : Obererlinsbach (1563), Dens
büren  (1642), Kaisten (1682, bezw. 1804), Ittental (1812), 
Zeihen (1852), Leibstatt (1879). Rheinsulz hatte schon 1441 
eine Tochterkirche in Sulz und sank im  16. Jahrh . zur 
Kapelle herab. — II. Das Dekanat Sisgau m it den Mutter
kirchen (1441) Zeinigen, Rheinfelden, Möhlin, Magden, 
Augst und der Tochterkirche Olsberg (1781). In der zwei
ten Hälfte des 17. Jah rh . vereinigte man Sisgau und F rick
gau in das Ruralkapitel Sis- und Frickgau.

Im Jah re  1814 wurde ein apostolischer Vikar für die 
schweizerischen Teile des Bistums Konstanz eingesetzt und 
später (1819) die Adm inistration dem Bischof von Chur 
zugewiesen. 1827 endlich kam es zu einem Vertrag ver
schiedener Kantone m it dem päpstlichen Stuhl, dem 
1828 auch der Aargau beitrat, wodurch seine Gebiete 
rechts der Aare ebenfalls an das Bistum Basel fielen.

W iederholt gerieten in der Folgezeit die Bischöfe von 
Basel in Konflikte m it einzelnen Diözesankantonen, so 
auch m it dem Aargau. In  der Zeit des Kulturkampfes 
kam es zum Bruch m it dem damaligen Bischof Eugenius 
Rachat. Die Regierungen von Bern, Solothurn, Basel
land, Aargau und Thurgau untersagten 1872 die Publi
kation der Lehre von der päpstlichen Infallibilität, und als 
der Bischof sich widersetzte, erk lärten  sie ihn seines 
Amtes für enthoben. Im  März 1874 erfolgte der Austritt 
des Aargaus aus dem Diözesanverband. E rst 1884, nach 
erfolgtem R ücktritt Rachats, kam es durch Verm ittlung 
des Bundesrates zu einer E inigung der 7 Diözesankantone 
m it der röm ischen Kurie. Durch die Kantonsverfassung 
von 1885 erhielt die aarg. Kirche in der Synode ih r staat
lich anerkanntes Organ. In den Jahren  1906 & 1907 w u r
den endlich die K irchengüter aus dem Staatsgute ausge
schieden, wie es schon in der Verfassung postuliert war, 
und den Kirchgemeinden zugeteilt. Damit ist ein w ichti
ger S chritt für die T rennung von Kirche und Staat getan.

Die kirchliche E inteilung hatte durch den H ebertritt des 
B erner U nteraargaus zur Reformation naturgem äss viele 
Modifikationen erlitten. Seit 1828 zerfällt der katholische 
Aargau in 4 Landkapitel : Sis- und Frickgau m it 28 Pfar
reien, Mellingen m it 20 Pfarreien, Brem garten m it 15 
Pfarreien, Regensberg m it 23 Pfarreien (Siehe GLS V, 
112). Von den einst zahlreichen (22) Klöstern besteht bloss 
noch ein einziges : das Benediktinerinnen-Kloster Fahr 
an der Lim m at, eine Enklave im Kanton Zürich. Die 
ändern sind aufgehoben worden zur Reformationszeit, 
durch Kaiser Josef II (Fricktal), in der Mediationszeit, 
infolge des aargauischen K losterstreits (1841) und seither 
durch Grossratsbeschlüsse.

2. P rotestantische K irche. Die E inführung der Re
form ation im B erner U nteraargau vollzog sich ohne 
Schwierigkeiten. Die B erner Synode der evangelischen 
Geistlichen übernahm  die Leitung der kirchlichen Ange
legenheiten. Aber ihre Kompetenz wurde im m er m ehr 
eingeschränkt, je schärfer der aristokratisch-absolutisti
sche Geist des Berner Regiments sich geltend machte, und
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schliesslich wurde die Synode überhaupt gar n icht m ehr 
versam m elt. So bildete sich eine S taatskirche im absolu
ten Sinne aus. Der neue Kanton Aargau übertrug  die 
Leitung der evangelischen Kirche einem « K irchenrat », 
In der Folgezeit entw ickelte sich auch das evangelische 
Kirchenwesen in dem okratischem  Sinne, so dass der Aar
gau heute eine M ischung von Staats- und Volkskirche auf-

ChorgeBtühl in  der eh em . K losterk irch e von  W ettin g e n .  
f V ôlkersch a iç , Band IV, 1896. B la tt  115).

weist. E ine Synode m it einem  Synodalausschuss an der 
Spitze ha t die Leitung der evangelischen Kirche des 
Kantons in der Hand. Die P farrer w erden von der 
Kirchgem einde auf 6 Jahre  gewählt und unterstehen in 
diesen Zeitinlervallen der obligatorischen Neuwahl ; sie 
werden vom Staate besoldet. Der Aargau gehört auch 
dem in terkantonalen  Konkordat betreffend Zulassung 
evangelisch- re form ierter Geistlichen in den K irchen
dienst vom Jah re  1862 an. [P. w .]

3. A ltka tho lizism us u n d  christkatholische K irche. Das 
am 18. v i i .  1870 proklam ierte Dogma der päpstlichen 
U nfehlbarkeit stiess im Aargau auf den W iderstand des 
Staates. Dieser untersagte, gestützt auf das Plazetgesetz 
von 1834 und den Grossratsbeschluss vom 18. I I .  1867, 
die Veröffentlichung des Dogmas. Auch in m anchen 
Kirchgem einden, insbes. im  kirchlich freisinnigen Frick- 
tal fanden die Beschlüsse des vatikanischen Konzils keine 
Zustim m ung. In Olsberg, Rheinfelden, Möhlin, Magden, 
Kaiseraugst, Obermumpf, W allbach, W egenstetten, Hel
likon, Zuzgen, Aarau, Lenzburg und Laufenburg bildeten 
sich altkatnolische Kirchgemeinden und Genossenschaften, 
die sich dem 1875 entstandenen schweizerischen christka
tholischen Bistum anschlossen. Am 18. IX. 1876 fand in 
Rheinfelden die W eihe eines Bischofs statt, der von den 
K antonsregierungen in Pflicht genommen wurde. E in
zelne Kirchgem einden, wie Rheinfelden und Aarau, hatten 
fast einstim m ig ihren B eitritt zur christkatholischen Na
tionalkirche erk lärt, andere trenn ten  sich in eine rö
m ischkatholische und christkatholische Gemeinde. In letz
teren wurde das Kirchen- u. Pfrundverm ögen auf dem 
Dekretswege nach der Zahl der stim m berechtigten Kon
fessionsangehörigen getrennt und die Kirchen beiden

Parteien in ideeller Teilung zu gleichmässiger Benüt
zung überlassen. Damit wurde im Sinne des vierten 
Landfriedens am Sim ultangebrauch der Kirchen festge
halten. Die Röm ischkatholischen rek u rrie rten  dagegen, 
gestützt auf Art. 50, 3 der Bundesverfassung, an das 
Bundesgericht. Dieses wies jedoch den Rekurs ab und 
erk lärte  die Massnahmen der aargauischen Behörde als 
berechtigt.

D urch die Staatsverfassung vom 23. IV . 1885 wurde 
das Kirchenwesen neu geordnet und für die staatlich aner
kannten christlichen Konfessionen und die sich anschlies
senden freien Genossenschaften eigene aus Geistlichen 
und Laien bestehende Organe (Synoden) geschaffen. Die 
christkatholische Synode, der die christkathol. Kirchge
m einden Aarau, Kaiseraugst, Magden, Möhlin, Olsberg, 
Rheinfelden, Oberm umpf-W allbach, W egenstetten, Helli
kon, Zuzgen und die Genossenschaft in Lenzburg angehö
ren, gab sich am 15. ix. 1886 ih re  vom Staate genehmigte 
Organisation. An der Spitze der Bewegung standen in 
Aarau Landam m ann Dr. Augustin Keller, die Regierungs- 

j räte Dr. Brentano und Dr. Käppeli, P farrer Dr. Fischer und 
! Fürsprech Villiger, im Fricktal Stadtam m ann N ussbau- 
! m er, die Bezirksam tm änner Stäubte, Dedi und Raumer, 

Pfr. Dr. Schröter, O berrichter Stäubte, Ammann W ald
meier, G erichtspräsident Metzger u. a. m. Siehe die Orga
n isa tion  der christkathol. Synode des K ant. A a rg a u , vom
15. IX . 1886. . [Seb. B u r k a r t . ]

i) Die Israeliten  im Aargau. Die Israeliten haben ihre 
u rsprünglichen W ohnsitze in Endingen und Lengnau in 
der alten Grafschaft Baden, wo ihnen seit der 2. Hälfte des 
17. Jah rh . alleinige freie N iederlassung (allerdings ohne 
Eigentum  an H äusern, G rund und Boden) zustand. Hier 
w ar ihnen auch die Ausübung ih rer Religion gestattet 
und hatten sie ihren  Friedhof. W ährend  der Helvetik 
wurde die Frage des B ürgerrechts der Israeliten zwar 
aufgeworfen, doch kam sie n ich t m ehr zur Beantwor
tung ; jedenfalls aber genossen sie die allgemeine Kultus
freiheit. Der neugegründete Kanton regelte ihre Stellung 
durch ein Gesetz (1809), erkannte  ihnen aber keineswegs 
das O rtsbürgerrecht zu. Davon wurden sie auch fernge
halten , als ihnen nach und nach andere Rechte zugestan
den wurden. Das Gesetz von 1862 (veranlasst durch  einen 
Bundesbeschluss von 1856) wollte ihnen auch dieses Recht 
gewähren, allein das Volk berief den Grossen Rat ab und 
verlangte m it grossem Mehr die A bänderung des Gesetzes. 
Das neue Gesetz (1863), das jenes frühere w iderrief, fand 
die Missbilligung der Bundesbehörden ; ein drittes Gesetz 
(1863) stellte der Sache nach ihre politischen Rechte wie
der her. Doch erst 1877 wurden die Judenkorporalionen 
Lengnau und Endingen zu O rtsbürgergem einden erhoben 
und m it den christlichen Ortsbürgergem einden zu po
litischen Gemeinden vereinigt. Dam it w ar die Juden
em anzipation durchgeführt Inzwischen war durch  das 
Kirchgemeindegesetz von 1868 auch für die Juden die 
Kirchgemeinde und die Kirchenpflege geschaffen wor
den, m  welcher der Rabbiner (oder ein Verweser) und 
weltliche Mitglieder sassen. Daneben bestanden beson
dere Vorschriften über das Beschneiden und Schächten 
(das 1893 durch  die revidierte Bundesverfassung untersagt 
wurde). Ausser den beiden israelitischen Kirchgemeinden 
bestehen Kultusvereine in  Baden und Brem garten. fG LS  
VI, 896).

k) K u n st u n d  Kunstgewerbe. — 1) B a u ku n st. Die meis
ten K irchenbauten aus ä lterer Zeit sind später wiederholt 
um gebaut und durch baroke, zopfige oder m oderne Zu
taten verunstaltet oder doch in ihrem  ursprünglichen 
C harakter stark  beeinträchtigt worden. Von den noch 
vorhandenen Klosterbauten verdienen besondere E rw äh
nung Muri (eine der ältesten rom anischen Kirchen 
der Schweiz, 1064 eingeweiht und später um gebaut), 
W ettingen (Kirche im Uebergangsstil 1227-56 erbaut), 
Königsfelden (1309-20 im gotischen Stil erstellt), Zur- 
zach (Klosterkirche aus dem Ende des 10. Jah rh . stam 
mend, 1294 zum Teil abgebrannt, dann in gotischem Stil 
neu aufgebaut und 1347 geweiht), Zofingen (1396 abge
brannt, 1515 fast vollständig erneuert und 1520 geweiht).

Die übrigen Kirchen des Kantons sind n ich t von gros
sem künstlerischem  W ert. Die P farrk irchen  von Aarau, 
Baden, Brem garten, Brugg, Kaiserstuhl, Laufenburg, 
Rheinfelden und Zurzach (nicht m it der Stiftskirche zu
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verwechseln) sind ganz oder zum Teil gotisch, aber nüch
tern und dazu noch durch  Umbauten arg entstellt.

Auch an Profanbauten hat der Aargau keine kunstge
schichtlich besonders hervorragenden W erke au fzu wei
sen. Nehm en sich auch die zahlreichen Burgen recht 
m alerisch aus, so verdanken sie dies doch hauptsächlich 
ih re r  schönen Lage. W ir nennen Aarburg, Brunegg, Bi
berstein, Habsburg, Kasteien, Lenzburg,
Liebegg, T rostburg, W ildegg, W ildenstein.
Als Schutz der Flussübergänge hatten zahl
reiche kleine Städte ihre Bedeutung, so 
Aarau, Brugg, Brem garten, Mellingen, Ba
den, K aiserstuhl, Laufenburg, Rheinfelden 
Einige derselben boten m it ihrem  Kranz j 
von Festungsm auern und T ürm en einen 
rech t m alerischen Anblick. Manche enthal
ten noch einzelne Häuser m it alten Fens
teranlagen oder E rkern  ; zu den bem er
kenswerteren gehören das 1547 erbaute 
Haus des K losteram tm annes von Muri in 
Bremgarten, dessen Treppenturm  m it ei
nem Sterngewölbe von 1583 gedeckt ist, 
sodann das 1488 erbaute, 1579 m it einem 
Treppenturm e versehene ehemalige Land
vogteischloss in Baden und das sam t dem 
T urm  der alten Burg Rore zum Rathaus 
um gewandelte G erichtshaus in Aarau. Alte 
W ahrzeichen sind noch in Aarau der 1580 
höher gebaute obere T urm , in Baden das 
untere Tor m it dem Reichs- und Stadt
wappen und der Jahrzahl 1441, in Brem 
garten der Spitalturm , in Brugg der an der 
Aare gelegene Schwarze T urm , der obere 
oder R öm erturm  in Kaiserstuhl, der Tor
tu rm  von 1581 in Laufenburg, der obere 
T urm  m it dem Reichs- und Stadtwappen 
und der Jahreszahl 1544 in Mellingen 
und der massige Pulverturm  in Zofin- 
gen.

2) B üdnerei. Die Einfachheit der Bauten war einem Auf
kommen der Skulptur n icht förderlich. Es sind daher n u r 
wenige steinerne Bildwerke zu nennen, am ehesten noch 
an öffentlichen B runnen. So hatte Aarau den von Heinrich 
llentz errichteten und 1643 von Balthasar Fisch bemalten 
G erechtigkeitsbrunnen. In Bremgarten Hess der Rat in 
der zweiten Hälfte des 16. Jah rh . n icht weniger als 7 
Brunnen m it Standbildern, dem Stadtwappen und sym
bolischen Darstellungen hersteilen. W enig zahlreich 
sind auch kunstvollere Grabdenkm äler aus früheren Zei
ten. So befinden sich in der Krypta der Stiftskirche zu 
Zurzach ein Sarkophag m it der liegenden Figur der h. 
Verena und in der Marienkapelle zuW ettingen ein solcher 
m it dem Kiburger W appen (Ruhestätte der beiden 1263 
und 1264 gestorbenen Grafen H artm ann, Onkel und Neffe). 
Ein Sarkophag im Langhaus der W ettinger Klosterkirche 
barg die Leiche des 1308 erm ordeten Königs Albrecht, 
ehe sie in Speier beigesetzt werden konnte, und nahm  
später die Leichen des Grafen Rudolf von Habsburg-Lau- 
fenburg ( f  1315) und m ehrerer seiner Verwandten auf. 
T ischgräber ohne Figuren, aber m it W appen und In 
schriften, bezeichnen in Königsfelden die Ruhestätten 
von bei Sempach gefallenen R ittern  u. a. Die Kirche zu 
Rheinfelden enthält ein ehemals liegendes, jetzt an der 
W and aufgestelltes Tischgrabm al m it der F igur des R itters 
Friedrich Schnewli von Landeck (-f-1550) und eine schöne 
Platte m it geviertem W appen eines Truchsessen von 
Rheinfelden. Es sei noch des Grabmales der 1712 beiVil- 
m ergen gefallenen höheren heroischen Offiziere in der 
Kirche zu Lenzburg gedacht, an  welchem die Gestalten 
Glaube und Hoffnung besonders gerühm t werden. Es 
stam m t aus der Hand des deutschen Bildhauers Joh. 
Aug. Nahl (1710-81), der sich 1746 in Bern niederliess 
und von dem auch das bekannte Grabmal der Frau Pfar
re r Langhaus in Hindelbank h e rrü h rt.

Von S tu kka turarbe iten  verdienen die zahlreichen Sta
tuen von Aposteln, W ohltätern des Klosters, verschiede
nen Heiligen und Aebten, die Abt Peter II. Schmid (1594- 
1633) in Kirche und Kreuzgang zu W ettingen errichten  
Hess, eine Erw ähnung als gediegene W erke; sie sind seit 
1606 un ter Leitung von Ulrich Öere in Zürich, von Peter

und Anton Castelli, sowie Franz Martiano aus Lugano 
ausgeführt worden.

Bemerkenswerter sind die Produkte der Holzschnitzerei 
die von jeher in unserm  Lande sehr beliebt w aren. Am 
häufigsten kommen Bilder des Gekreuzigten und der Ma
donna vor. Ein schönes T rium ph kreuz aus dem Ende 
des 16. Jahrh . hängt noch in Bremgarten. Auch sind m ehr

figürliche Darstellungen in Hochrelief n icht selten, 
so in Muri eine Grablegung aus dem Anfänge des 16. 
Jahrh . R atsherr Johann Dorer ( f  1624) in Baden liess 
an der W estseite der dortigen Pfarrk irche im Freien 
einen « Oelberg » bauen ; ein anderer befindet sich ne
ben dem Beinhaus in Bremgarten. Das Landesmuseum 
besitzt einen Palmesel aus Mellingen (aus dem 17. Jahrh.). 
Ein gotischer Flügelaltar aus Herznach befindet sich im 
histor. Museum in Aarau, Fragm ente von solchen aus 
Baden im histor. Museum in Basel. Ein jüngeres Altarfrag
m ent aus Oberwil bei Turgi kam ebenfalls an das Landes
museum in Zürich. Zwei von Abt Christoph von Grüth 
(1549-65) seiner Klosterkirche Muri gestiftete Flügelaltäre 
befinden sich jetzt in der Kapelle des Kollegiums in Sar
nen. Muri besitzt m ehrere besonders reich verzierte und 
vergoldete Rokokoaltäre.

Bemerkenswerte Arbeiten der Holzbildnerei sind die Chor
stühle und Kirchenbänke (in Zofingen, Aarau, tieinwil bei 
Muri, Frick). Der Renaissance war es Vorbehalten, in den 
Chorstühlen zu W ettingen und Muri Prachtw erke dieser 
Gattung zu schaffen. E rstere wurden 1602-04 un ter Abt 
Peter II. Schmid hergestellt ; der Meister ist unbekannt. 
Es sind zwei Reihen Stühle m it 42 Sitzen. Die Felder der 
Rückwand sind je m it einem Heiligen ausgefüllt und wer
den durch ein reiches Kranzgesims abgeschlossen. Die 
Flächen werden von allerhand O rnam enten belebt. Etwas 
später sind die Chorstühle von Muri entstanden, die um 
1650 von Simon Bachmann auf Veranlassung des Abtes 
Dominik Tschudi begonnen und u n ter seinem Nachfolger 
Aegidius von W aldkirch (1657-67) vollendet wurden. Sie Be
stellen aus 44 auf drei Reihen verteilten Sitzen. Eine goti
sche Kanzel befindet sich in Königsfelden, schöne Kanzeln 
in Renaissance, Barok und Rokoko in Zofingen, Bremgar
ten, W ettingen und Muri. Gotische Holzdecken haben die 
Kirchen in Königsfelden, Rupperswil, Rheinfelden. In te
ressante gotische Balkendecke im Schloss Habsburg. Die 
Ratsstube von Mellingen (nun im Landesmuseum) ist eben
falls gotisch; zur Frührenaissance gehören 2 Säle im 
R athaus von Aarau. Zur ehemaligen Abtwohnung in 
W ettingen gehört eine schöne Renaissancestube mit 
Holzgetäfel und Kassettendecke. Von Holzmöbeln nennen

S p ätgo tisch es  bem altes H o lzrelief in  der ehem . K losterk irche zu Muri : 
C hristus am O elberg.
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w ir im Museum zu Aarau eine grosse gotische T ruhe 
m it schönem Eisenbeschläg aus dem Kloster W ettingen, 
einen reich eingelegten Tisch aus dem R athaus in Baden 
(jetzt im Landesm useum) und als Prach tstück  den 
Hängeleuchter m it Basilisk im Ratsaale von Rheinfel- 
den.

K eram ik . Die verzierten St. Urban-Backsteine fanden

S ilb ern es  T ab ern ak el in der ehem . K losterk irch e in Muri ; 
;von H ans StafFelbach von  S ursee und Job. Herrn. Ott von  

Schaffhausen  ver fe r tig t 1701-04. 1.80 ra hoch.

auch im Aärgau Verwendung, so nam entlich in m ehreren 
Häusern zu Zofingen. Neben Oefen aus W in te rth u r und 
Zürich finden w ir auch solche aargauischer H erkunft, 
und zwar von den Hafnern Hans Georg Sinliger (1602) 
von Aarau, Hans Kaspar Müller (1694) von Zofingen, 
Balth. Fischer (1758), Jak. Frei (1778) in Lenzburg, Mich. 
Leonz Küchler (1727-78) in Muri.

3. M etallarbeiten. Prächtige C horgitter aus Eisen in Muri 
1(1744), aus der Marienkapelle von W ettingen (im Landes
museum), in den K irchen von Zurzaeh, Laufenburg und 
Rheinfelden. 83 Glocken stamm en aus der Zeit vor der Re
form ation; die älteste datierte (1397) hängt in Bremgarten. 
Glockengiesser gab es in Aarau, Brugg, Lenzburg, R hein
felden, Zofmgen. — Ein fruchtbares Feld bot sich den 
Goldschmieden, die für die Kirchen zahlreiche Kultusge- 

enstände herzustellen hatten, abgesehen von den vielen 
chm ucksachen für Privatleute. Das Kloster Königsfel- 

den w ar an solchen Geräten besonders reich ; aber von 
all diesen Schätzen ist n u r noch ein H ausaltar, eine 
venezianische Arbeit, als hervorragende Sehenswürdig
keit des historischen Museums in Bern erhalten. Eine sel
tene Spezialität ist der grosse silberne Tabernakel in 
.Muri, den Abt Placidus Zurlauben (1701-04) um  5000 
:Gulden von den Goldschmieden Hans Staffelbach in Sur

see und Job. Herrn. Ott von Schaffhausen anfertigen liess. 
Gotische Kelche sind im Aargau selten geworden ; zwei 
davon m it den Jahrzahlen 1494 und 1528 sind im Landes
m useum . Die Kirche in Baden besitzt eine Sam m lung von 
ungefähr 20 Kelchen ; Brem garten hat über ein Dutzend
u. s. w. U nter den Monstranzen ist die turm förm ige von 
Baden ein Prachtw erk der Gotik. Gotisch sind auch die 
Monstranzen in Klingnau und Laufenburg (Landesm u
seum). Eine schöne sonnenförm ige Barokm onstranz (1676) 
ist in Rheinfelden. Auch an Reliquia ren fehlt es n ich t: Zur- 
zach (h. Verena), Muri, Baden. Prozessionskreuze aus Kup
fer und Silber an verschiedenen Orten. Auch an  profanen 
Gegenständen der Silber- und Goldschm iedekunst ist kein 
Mangel. In Aarau, Brugg, B rem garten, Baden m usste jeder 
N eubürger einen silbernen Becher stiften. 1712 nahm en die 
Z ürcher das ganze Silbergeschirr der Stadt und der H erren
gartengesellschaft Baden an sich. Oft auch wurden P e r
sonen, die sich um  das Gemeinwesen besondere Verdienste 
erworben hatten , m it S ilbergeschirr beschenkt. So erhielt 
1688 der Schultheiss Joh. B ernhard Silbereisen von Baden 
als Ehrengeschenk einen prunkvollen Becher. Muri ver
langte von jedem vom Kloster erwählten P farrer einen sil
bernen Becher. Bei Schiessen bestanden die ersten Gaben 
häufig in solchen Bechern. Zwei im Landesm useum  depo
nierte  N autilusbecher wurden von der eidg. Tagsatzung 
dem Schultheissen Caspar Dorer in Baden (1661-66) ge
schenkt. Den grössten Bestand an S ilbergeschirr im Aar
gau besitzt noch die Stadt Bremgarten (deponiert im Lan
desmuseum). Die Goldschmiedarbeiten w urden m eist von 
ausw ärts bezogen; doch gab es auch einheim ische Meister, 
z. B. in Aarau, Brugg, Baden etc. — E rw ähnt seien auch die 
Stempelschneide- und E lfenbeinarbeiten, von denen der 
Aargau m anches Schöne aufzuweisen hat.

4. Malerei. Zur Anbringung von Malereien boten die 
W ände der Kirchen und die Häuserfassaden erw ünschte 
Gelegenheit. Ganz bem alt w ar ehedem die K losterkirche 
von Königsfelden. Ueberreste von gotischer W andm alerei 
sind in den Kirchen von Zurzaeh, Kulm, Gebensdorf, 
Birmensdorf, W indisch, Brem garten, Zofingen etc. zum 
Vorschein gekommen. In  der Klosterkirche Muri befin
den sich von Giorgio!) 1698 gemalte Szenen aus dem Le
ben Jesu und verschiedene Heilige ; im Kloster Fahr 
wurde die W andm alerei 1746 von den B rüdern Torricelli 
von Lugano ausgeführt. Fassadenm alereien wiesen auf : 
in Aarau das Kaufhaus und das R athaus ; das Rathaus 
in Zofingen, ein 1515 in Brugg errichtetes Schulhaus, das 
Haus zum « Salmen » in Rheinfelden. Die Tafelmalerei 
kam besonders für Altäre zur Anwendung ; auch fanden 
P orträ tm aler vielfache Beschäftigung, indem sich Aebte, 
weltliche Amtspersonen und Private gerne abbilden Hes
sen. Viele Oelbilder findet m an besonders noch in Mellin
gen und Rheinfelden.

Auf dem Gebiet der G lasm alerei b irgt der Aargau von 
allen Kantonen die wertvollsten Schätze. Die elf grossen 
Chorfenster der K losterkirche Königsfelden, die im  14. 
Jah rh . von Gliedern des habsburgisch-österreichischen 
Hauses gestiftet und von unbekannten K ünstlern ausge
füh rt w urden, gehören nach Lübke zu den vorzüglich
sten M ustern der Glasmalerei jener Periode. Eine Restau
ra tion  der Fenster w urde 1897-1900 vom Kanton Aargau 
m it Beihilfe des Bundes angeordnet und von Glasmaler 
R. A. Nüscheler in Zürich m it grossem Geschick vorge
nom m en. Sehr beachtensw ert sind auch die drei Fenster 
in der Kirche zu Staufberg, etwa aus 1420 stammend. Eben
falls dem 15. Jah rh . gehören an eine Grisaillescheibe in 
W ettingen, ein aus Gebensdorf stamm endes Fragm ent von 
1438 im Landesm useum  (die älteste datierte Glasscheibe 
in der Schweiz) und drei W appenscheiben in der Kirche 
zu Auenstein. Aus dem Anfang des 16. Jah rh . stamm en 
Scheiben in K ircbleerau, im  Kreuzgang zu W ettingen, 
im Chor der Kirche Zofingen, in Uerkheim , B rittnau, 
Reitnau etc. Aus der Renaissance besitzt der Aargau noch 
eine grosse Anzahl von Scheiben, in e rster Linie die 
grossen Zyklen der Kreuzgänge von W ettingen (182 Stück 
aus 1519-1623) und Muri (54 Stück aus 1555-1625 ; heute 
im Gewerbemuseum in Aarau). Etwa 50 andere Scheiben, 
die sich als Privatbesitz in  Muri befanden, sind den Klos
terb rüdern  in ih r neues Heim in Gries bei Bozen (Tirol) 
gefolgt. Aus dem Aargau sind etwa 25 Glasmaler bekannt, 
w orunter als die bedeutendsten Hans Ulr. Fisch I. (1583-
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1647), Hans B althasar Fisch (1608-56)1 und Hans Ulrich 
Fisch II (1613-86).

Die B ücherm alerei im Aargau h a t sich in bescheidenem 
Rahm en gehalten, ln  der Kantonsbibliothek befinden sich 
aus W ettingen ein 2 bändiger Kom m entar des h. Hiero
nym us zum Alten Testam ent und ‘2 Graduale, aus Muri 
ein Missäle und m ehrere A ntiphonarien. Ausgezeichnet 
hat sich hierbei nam entlich der Pater Joh. Kasp. W in
ter! in ( f  1634) von Luzern, Konventual in Muri. Bilder
chroniken aus dem Aargau lieferten der Franziskaner 
Clemens Specker, Kustos in Königsfelden (1479-80), W er
ner Schodoler (1490-1541) von Brem garten, Bruder Jakob 
Koch von Muri ( j- 1613), Jakob Hofmann von Baden (1576). 
— Als Kupferstecher leisteten Vorzügliches der eben 
erw ähnte Pater W interlin  von Muri, Samuel Amsler von 
Schinznach (1791-1849), W ilh. Suter von Zofingen (1806-82) 
und Johann Burger von Burg (1829-1912). [J. Gt.]

10. D ie  P r ä s id e n te n  d e r  V o llz ie h u n g sb e h ö r d e n  
(Kleiner Rat, Regierungsrat) d e s  K a n to n s  A a r g a u  vo n  
1 8 0 3 - 1 9 1 8 .

Mai 1803-Febr. 1807 Job. Rud. Bolder, von Möriken (Aar
gau). T itel: Landam m ann; die U nterschrift in den offiz. 
Akten lautet aber stets : Präsident d. Kleinen Rats. Die 
Amtsdauer des P räs. beträgt einen Monat. Bolder wurde 
stets vom Kl. R. wiedergewählt, n u r falls er Präs. des Gr. R. 
war, wurde er durch ein anderes Mitglied des Kl. Rates 
ersetzt. — März 1807-15 m onatlicher W echsel un ter den 
Mitgliedern des Kleinen Rates : Peter Suter, v. Zofingen ; 
Karl Fetzer, v. Rheinfelden ; Karl v. Reding, v. Baden; 
Gottlieb Hünerwadel, v. Lenzburg; Franz. Jos. Friedrich, 
v. L aufenburg; Joh. Ludwig Baidinger, v. B aden; Fidel 
W eissenbach, v. B rem garten; Joh. Herzog, v. Effingen; 
Karl Friedrich  Zim m erm ann, v. Brugg ; Melchior Löscher, 
v. Entfelden. — T itel: A m tsbürgerm eister 1815-16: Karl 
F riedr. Z im m erm ann, v. B rugg; 1816-17 Kar] Fetzer, v. 
R heinfelden; 1817-18 Z im m erm ann; 1818-19 F e tzer; 
1819-20 Zim m erm ann ; 1820-21 Fetzer; 1821-22 Joh. Her
zog, v. Effingen; 1822-23 Fetzer. 1823-31 regelmässiger 
Wechsel zwischen Herzog und Fetzer. 1831-Juli 1831 Her
zog; nach seinem R ücktritt Fetzer. — T ite l: Landam 
m ann; 1832-33 Fetzer : 1833-34 Franz Ludwig H örner, v. 
Aarau ; 1834-35 Eduard Dorer, v. Baden ; 1835-36 Daniel 
Löscher, v. Entfelden ; 1836-37 Fidel Jos. W ieland, v. 
Rheinfelden ; 1837-38 Ludwig B erner, v. Kulm ; 1838-39 - 
Dorer ; 1839-40 Friedrich Frey-llerosé, v. Aarau ; 1840- 
41 Udalrich J. Schaufelbühl, v. Zurzach ; 1841-42 B erner; 
1842-43 Frey-Herosé ; 1843-44 W ieland ; 1844-45 Fried
rich Siegfried, v. Zofingen; 1845-46 Frey-H erosé; 1846- 
47 W ieland ; 1847-48 Siegfried ; 1848-49 Franz W aller, v. 
Eggenwil ; 1849-50 Löscher ; 1850-51 W ieland; 1851-52 
Samuel Schwarz, v. Mülligen ; 1852-März Franz
Xaver W agner, v. L aufenburg; April 1852-53 Siegfried; 
1853-54 Joh. Ulrich Hanauer, v. Baden ; 1854-55 Schwarz ; 
1855-56 Karl Friedrich Schimpf, v. Laufenburg ; 1856-57 
Karl B lattner, von Küttigen ; 1857-58 Augustin Keller, 
v. Sarm enstorf; 1858-59 Emil W elti, v. Zurzach ; 1859- 
60 H anauer; 1É60-61 Schw arz; 1861-62 Keller; 1862-63 
W elti; 1863-64 Karl Brentano, v. Laufenburg; 1864-65 
Schwarz ; 1865-66 Keller ; 1866-67 W elti ; 1867-38 Bren
tano ; 1868-69 Keller ; 1869-70 Hans von- Halhvyl, auf 
Schloss Rued ; 1870-71 Brentano ; 1871-72 Adolf Fischer, 
v. R einach; 1872-73 Robert S traub, v. B aden; 1873-74 
Rudolf W eiersm üller, v. Suhr ; 1874-75 Keller ; 1875-76 
Emil lmhof-M unzinger, v. Aarau : 1876-77 Brentano ; 
1877-78 Joseph Frey, v. Zurzach ; 1878-79 Gottlieb Käp- 
peli, v. Merenschwand ; 1879-80 Ludwig K arrer, v. Teu- 
fenthal ; 1880-81 Keller ; 1881-82 Fischer ; 1882-83 Bren
tano ; 1883-84 Arnold Ringier, v. Zofingen ; 1884-85 
Käppeli ; 1885-86 Fischer ; 1886-87 Karl Fahrländer, v. 
Laufenburg ; 1887-88 R ingier ; 1888-89 Käppeli; 1889-90 
Peter Conrad, v. Auw; 1890-91 Hans Riniker, v. Habs
b urg ; 1891-92 Fahrländer; 1892-93 Ringier ; 1893-94 Käp- 
peli ; 1894-95 C onrad; 1895-96 F ah rlän d er; 1896-97 Rin
gier ; 1897-98 Käppeli; 1898-99Hans Müri, v. Schinznach ; 
1899-1900 C onrad; 1900-01 F ahrländer; 1901-02 Ringier ; 
1902-03 Käppeli ; 1903-04 Müri ; 1904-05 Conrad ; 1905-96 
Fahrländer ; 1906-07 Ringier ; 1907-08 Müri ; 1908-09 
Herm ann Huber, v. B esenbüren; 1909-10 C onrad; 1910- 
11 Max Schm idt, v. Aarau ; 1911-12 Ringier : 1912-13 
Emil Keller, v. Hottwil ; 1913-14 C onrad; 1914-15Schm idt;

1915-16 Oskar Schibier, v. W altersw il (Aarau); 1916-17 
R ing ier; 1917-18 Xaver Stalder, v. Sarm enstorf; 1918-19 
Keller. [ f .  w .]

11. B ib lio g ra p h ie . — Von Gesamtwerken über die Ge
schichte des Aargaus ist in erster Linie zu nennen die 
Historische F estschrift fü r  die Zen tenar-F eier des K an
tons A argau 1903 , verfasst im Aufträge der Zentenarfeier
kommission von E rnst Zschokke (Aarau 1903), die w ir 
unserer Darstellung der Geschichte der neuesten Zeit (seit 
1803) in der Hauptsache zugrunde gelegt haben. Ferner : 
Franz Xaver Bronner : Der K an ton  A argau  ; histor.-geo- 
graph .- statistisch geschildert. (Gemälde der Schweiz 
XVI, 1 & 2). 2 Bde. St. Gallen und Bern 1844. — Emil 
Zschokke : Geschichte der E n tstehung  des Kantons Acir- 
gau ; a u f  die 50jährige G edenkfeier im  llerbstm ona l 
1853 fü rs  Volk erzählt. Aar. 1853. — Joh. M üller: Der 
A a rg a u ; seine p o lit., R ech ts-, K u ltu r -  und  S itten g e
schichte. 2 Bde. Zürich und Aarau 1870 & 1871. —

W ap pensch eib e der Stadt Aarau von 1547 
im M useum  in Z ofingen .

Alois W ind : Geschichte des K antons A argau . Baden 
1903. — W alter Merz: W ie der A argau  an d ie E idge
nossen ka m  . Aarau 1915. — Hans Schmid : B undesra t 
Freg-H erosé 1801-1873 ; drei Jahrzehnte A argauer-  
u n d  Schweizergeschichte. Aarau 1917. — Placid W eissen
bach : Placid  Weissenbach, M itg lied  der Tagsatzung  
u n d  des S tändera tes 1814-1858. Zürich 1914. — Erwin 
H aller: B ürgerm eister Joh. Herzog von E ffin g en  1773- 
1840, ein  B eitrag zur aarg. Geschichte. Aarau 1911.
— Ad. M aurer : Der F re iäm tersturm  u n d  die liberale 
Um wälzung im  A argau ISSOit. 1831. Diss. Reinach 1911.
— W alter M erz: Die m itte la lterlichen  Burgcmlagen und  
W ehrbauten  des K antons Aargau. 2 Bde. Aarau 1905 
& 1906. — W alter Merz : Bilderatlas zur aarg. Geschichte. 
Aarau 1908. — W alter Merz : Die Burgen des Sisgatts. 
4 Bde. Arau '1909-14. — A rgovia ; Jahresschrift der histori
schen Gesellschaft des K an t. A argau, Bd 1 & ff. Aarau 
I860 & ff. — Taschenbuch der historischen Gesellschaft 
des K antons Aargau. 1860 & 1862 ; dann wieder alle zwei 
Jahre  erscheinend seit 1896. — Festschrift, hg. von der 
aarg. naturforschenden Gesellschaft (1869), enthaltend
II. C uster: Gesch. d. n a tu r f. Ges. 1811-1861. — E rnst 
Zschokke : Geschichte des K adettenkorps der aargaui
schen K antonsschule. Aarau 1909. — Emil Zschokke : 
Geschichte der Gesellschaft fü r  vaterländische C ultur  
im  Aargau. Aar. 1861. — Rud. W ernly : Geschichte der 
aargauischen G em einnützigen Gesellschaft (Ges. fü r  
vaterländische K u ltu r) 1811-1911. Aarau (1912). — Die 
L andw irtscha ft im  K anton  A argau  ; F estschrift zur  
Feier des 100jährigen Bestehens der aarg. landwirt.- 
schaftl. Gesellschaft. Aarau (1911). — Emil Schulz : R e-
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fo rm a tio n  u. G egenreform ation in  den F reien  A em tern . 
Diss. Basel 1899. — Geographisches Lex ikon  der Schw eiz : 
A r t. A a rg a u . Bd. 6 , Suppl. N euenburg 1910. — A a r
gauisches D ichterbuch. Festschrift, zur aarg. Z en tenar
fe ier  1003, hg. von der L iterar. Gesellschaft A arau . 
Aarau 19u3. — Jak. Stam m ler : Die Pflege der K unst im  
K ant. A argau . (Argovia  30). Aar. 1903. — Sam. Heu
berger : Die B edeu tung  des Getreidebaues in  der aarg. 
Geschichte. Aarau 1916. — Clara Müller : Gesch. des 
aarg. Schulw esens vor der G laubenstrennung . Aar. 1917. 
— Karl Heuberger : Die aarg. P fru n d g ü te r  u . ihre Her
ausgabe an d ie K irchgem einden. Diss. Aar. 1908. —
E. Haller : Die rechtl. S te llung  der Juden  im  K ant. 
Aargau. 1900. — J. ß ie rau er : Geschichte d er Schweiz. 
E idgsch. 5  Bde. [H .  B r .]

A A R G A U I S C H E  S Ü D B A H N .  Linie Aarau-W ohlen- 
Rotkreuz-lm m ensee-Arth-Goldau. Gemeinsam von den 
grossen Gesellschaften der Zentral- u. N ordostbahn er
stellt und von ersterer betrieben ; ging 1901 an die S. B. B. 
über. Der Bau w urde entschieden durch  den V ertrag der 
Süd bahn vom 2ö. n. 1872, der Aarau und einen grossenTei 
des Kt. Aargau für die Interessen der beiden Gesellschaf
ten gewann. Dem Betrieb übergeben : Rupperswil-W oh- 
len 23. vt. 1874 ; W ohlen-M uri 1. VI. 1875 ; M uri-Rotkreuz
1. Xu. 1881 u . Rotkreuz-Imm ensee 1. vi. 1882. [F. w.] 

A A R G A U I S C H E R  K L O S T E R S T R E I T  1834-43.
Mit der Regeneration zu Beginn der 1830er Jahre rückte 
die konfessionelle Frage in den V ordergrund des In te
resses. Um die U nterordnung der Kirche un ter den Staat 
sicherzustellen, schlossen sich 1834 die Stände Bern, 
Luzern, Solothurn, Baselland, Aargau, Thurgau und St. 
Gallen zum sog. Siebnerkonkordat (s. diesen Art.) zusam 
men. Ein Antrag, der Aargau solle davon zurücktreten, 
w urde in der Sitzung des Grossen Rates vom 2. vi. 1840 
abgelehnt. Im Juli begannen im Kanton die Vorberei
tungen zur gesetzlich vorgeschriebenen Verfassungsrevi
sion. W ährend  der Grosse Rat am Grundsatz der P aritä t 
festhielt, erk lärte  sich eine vom sog. Bünzerkomitee(s. die
sen Art.), dem Ausschuss der klerikal Gesinnten, auf den
2. Februar nach Mellingen einberufene grosse katholische 
Volksversam mlung für die konfessionelle T rennung m it be
sonderer Verwaltung für Kirche und Schule. Nach zahlrei
chen ändern  Versamm lungen (Mumpf, W ürenlingen, Ba
den, Staufen, Oberkulm, Oberentfelden, Seengen, Seen) 
wurde dann in der Volksabstimm ung vom 5. x. 1840 der 
neue Verfassungsentwurf m it 23 087 ablehnenden gegen 
bloss 3976 bejahenden Stimm en verworfen. Die Aufregung 
w ar gross ; es w urde heftig gegen die Behörden gehetzt 
und die Religion in Gefahr e rk lärt. Neue Volksversamm
lungen fanden statt, so u. a. am 28. Nov. eine katholische 
in Baden und am 13. Dez. eine freisinnige in Stein. Am
16. Dez. strich  der Grosse Rat die P aritä t aus seinem neuen 
Verfassungsentwurf, der nun am 5. i. 1841 m it 16050 Ja

egen 11 484 Nein angenom m en wurde. Schon am folgen- 
en Tag versam m elte sich das Bünzerkomitee zu einer ge

heimen Beratung. Am 9. Jan. wurden alle Gemeinden des 
Freiam ts von der Regierung ernstlich vor ungesetz 
liehen Schritten gewarnt. Aber schon standen sie im 
offenen Aufruhr. Sofort ordnete der Kleine R at die 
Verhaftung der F ü h re r der Bewegung an. In Brem- 
garten nahm  am 10. Jan u ar Bezirksamm ann Wey die 
dortigen Mitglieder des Bünzerkomitees fest, während 
R egierungsrat W aller in Muri in die Hände der Auf
ständischen fiel und m isshandelt wurde. Tags darauf 
rückten  grosse Volkshaufen in Bremgarten ein und befrei
ten die Gefangenen m it Gewalt. Am 11. Jan . w arf Regie
rungsrat und Oberst Frey-IIerosé den Aufstand nach einem 
kurzen Gefecht in Vilmergen nieder. Das Land wurde m i
litärisch besetzt. In der Sitzung des Grossen Rates vom 
13. i. 1841 m achte man die Klöster « als Herde des Aufruhrs 
und der U nkultur » für die U nruhen verantw ortlich und 
stellte Augustin Keller den Antrag auf deren grundsätzliche 
Aufhebung. F ü r den Antrag sprachen noch Obergerichts
präsident T anner, Fürsprech Dösseckel, Stadtam m ann 
Jäger, Fürsprech  Franz W aller, Fürsprech W eissenbach, 
Heinrich Zschokke. Fast einm ütig stim m te der Rat bei. 
Allein die ausserordentliche Tagsatzung in Bern erach
tete am 2. April m it 12 '/■> Ständen diesen Beschluss als ver
fassungswidrig (Art, 12 des Bundesvertrages von 1815) 
und lud den Aargau zu dessen W iedererwägung ein. Auf

Antrag von Fürsprech Jäger beschloss der Grosse Rat, es 
seien die eidg. Mitstände zu ersuchen, dem Tagsatzungs
beschluss zunächst keine weitere Folge zu geben und dem 
Aargau eine U ntersuchung darüber zu gestatten, wie 
der Grossratsbeschluss vom 13. Jan . ohne Schaden fü r den 
Kanton modifiziert werden könnte. Zugleich sollten die 
L iquidationsm assregeln vorläufig eingestellt und den 
Ständen m itgeteilt werden, dass der Aufhebungsbeschluss 
n icht aus gewinnsüchtigen Motiven erfolgt sei, indem 
das Klostergut und ihre R äum lichkeiten frommen und 
christlich-gem einnützigen Zwecken dienstbar gemacht 
werden sollten. Am 19. Ju li bewilligte die Behörde die 
W iederherstellung der 3 Frauenklöster F ahr, Mariä 
K rönung (in Baden) und Gnadental ; dagegen wurde die
jenige von Hermetswil noch abgelehnt, da dieses Kloster 
am Aufruhr stä rker beteiligt erschien. Als dieser Be
schluss von der Tagsatzung für n icht ausreichend er
achtet wurde, liess der Grosse R at im November die 
fernere D urchführung der Bestimmungen des Siebner- 
konkordates fallen, allerdings m it der E rklärung, dass 
dadurch die Rechte des Staates in kirchlichen Dingen 
n icht angetastet sein sollten. Die K losterliquidation be
gann 1842. Am 28. vm . 1843 versammelte sich der Grosse 
R at in ausserordentlicher Sitzung. Der Vizepräsident 
Peter Bruggisser führte aus, es stehe die eidg. Erledigung 
der Klosterfrage in Aussicht, sobald man sich zur W ieder
herstellung auch noch des Frauenklosters Hermetswil 
entschlösse. Am 29. Aug. sprachen für Festhalten am Be
schluss vom 19. vu. 1841 W eissenbach, W aller und 
Augustin Keller, für Nachgeben Tanner, W ieland, Frey- 
IIerosé, Fischer, Läuppi und Plüss, für W iederherstellung 
aller Klöster Lehrer Schleuniger und Fürsprech Frey von 
Baden. Mit 110 gegen 28 Stimm en siegte der von Frey- 
IIerosé form ulierte Antrag auf W iederherstellung von 
Hermetswil, worauf am 31. vm . 1843 auch die eidg. 
Tagsatzung in Luzern mit 12*/2 Ständen die aargauische 
Klosterfrage aus Abschied und Traktanden fallen liess. 
Die katholisch-konservative M inderheit (Luzern, Uri, 
Schwyz, Unterwalden, Zug, Freiburg , W allis und Appen
zell Innerrhoden) erklärte  freilich diesen Beschluss als Ver
fassungsbruch und legte feierliche V erw ahrung dagegen 
ein. Nun folgten der Antrag des Aargaus auf Aufhebung 
und Ausweisung des Jesuitenordens aus der Schweiz, die 
Freischarenzüge und schliesslich der Sonderbundskrieg, 
dessen Abschluss den neuen Bund von 1848 einleitete. — 
E rnst Zschokke : Die Geschichte des Aargaues. Aarau 
1903. — Placid W eissenbach : P lacid W eissenbach, M it
g lied der Tagsalzung unci des S ländera tes, '1814-1858. 
Zur. 1914. ‘ [H. B r .]

A A R H O F  (auch B U R G A C K E R ) ,  (Kt. Aargau, Bez. 
Brugg, Gem. Vilnachern). Gutshof. W urde in den 
1830er Jahren  vom Besitzer des Bades Schinznach, Rohr, 
erbaut und 1850 von W illi. Schulthess erworben, der den 
Grundbesitz vergrösserte und das Gut 40 Jahre  lang be- 
sass. H ier erblickte Edm. Schulthess, der spätere Bun
desrat und Bundespräsident, 1868 das Licht der W elt. Das 
Gut wechselte noch dreim al die Hand, wobei es zeitweise in 
eine Privatheilanstalt um gewandelt wurde. (Nach person!. 
M itteilungen eines Gliedes der Farn. Schulthess.) [ F .  w.] 

A A R M Ü H L E  (Kt. Bern, Amtsbez. Interlaken). Ehe
maliges Dorf und eigene Gemeinde im Bödeli, links der 
Aare zwischen Unterseen und Interlaken gelegen und 
heute m it diesem letztem  vollständig verschmolzen. Be
nann t nach der hiesigen Mühle, einer der ersten in dieser 
Gegend (1365 : A m uli), die dem Kloster In terlaken zu 
eigen war. Mit U rkunde vom 3. v. 1365 verlegt Kaiser 
Karl IV. h ierher die früher im Dorf W yden abgehaltenen 
W ochen- und Jahrm ärk te, welches Recht Kaiser F riedrich
III. dem Kloster In terlaken am 18. vm. 1473 bestätigt. 
Die Bezeichnung Aarm ühle ist 1891 offiziell durch « In ter
laken » ersetzt worden. — Alb. Jahn : Chronik. [ H .  B r .] 

A A R Ü T I  (Kt. Zürich, Bez. Bülach, Gem. Glattfelden).
1. W eiler. Areute bei Leu. Bedeutet Hof an der Rüti ? (H. 
Meyer : O rtsnam en  N r 1410). 16. n . 1286 verkauft Frei
h e rr Liitold VII. v. Regensberg ein G rundstück gen. 
an  R u ti,  das Ruo. genannt an  R u ti  bebaut. 20. x. 1316 
A n n u n  R ü ti ,  Verkauf des Eigengutes von Johans v. 
Lägern an einen Zürcher Bürger Job. H ilenm ann. W eiter
verkauf 16. v i i . 1331 ans Kloster Rüti, an das die F rau 
m ünsterabtei Zürich das Gut als Erblühen weiterverlieh.
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Frei und von Vogtsteuer exempt laut E rklärung des F re i
he rrn  Joh. v. Tengen zu Eglisau 1403. Später Uebergang 
ans Ivornamt (Hinteramt) ; Grundzins 4866 abgelöst. Aus
w anderung verschiedener Meier in den 1850er Jahren 
nach Amerika. Bierbrauerei 1866 gegründet von Jakob 
Keller, Fischer von Glattfelden ; seit 1910 n u r noch als 
W irtschaft im Betrieb. — 2. Schulgemeinde. S. Zwrcro- 
l e n -A a r ü t i .

UZ V, IX, Xi. — St.-A. Zürich : Urkk. R ü ti  ; Lager
buch der Zinse, N r 1443, 1451. — A. Näf : Gesch. der 
K irchgem . G lattfelden  (P. 108 : Geschlechtsnamen). — 
A. W ild : A m  Zürcher R hein . [8' H.]

A A R W A N G E N .  Heutiger AMTSBEZIRK des Kant. Bern.

A n sich t von A arw angen.
A us W agner : B u rg e n  u n d  S ch lösser  der  S ch w e iz .

W appen: gespalten von Silber und Schwarz, in Silber 
schwarzer Querbalken. — Altes Kulturgebiet m it Fun
den aus Stein-, Bronze- und Eisenzeit. Zahlreiche Nieder
lassungen der Römer. Alamannische und burgundische 
Gräberfunde. H ier lebte ein zahlreicher Dienstadel der 
K iburger, so die Oenz bei Herzogenbuchsee, die Eris- 
wil, die Edeln von Luternau in Langental, die Herren 
von Utzingen, die Gutenburg bei Lotzwil, sowie die Her
ren von Aarwangen. Grundbesitz hatten ferner die Frei
herren von Bechburg, die Grafen von Falkenstein und 
von Froburg, die Langenstein und Grünenberg, sowie das 
Zisterzienserkloster St. Urban und die Johanniterkom 
turei zu Thunstetten. Johann von Aarwangen legte 1331 
über seine H errschaft einen Zinsrodel an, nach dem diese 
damals umfasste : die niedern Gerichte von Aarwangen, 
Bannwil, Berken und Zielebach, sowie die Eigengüter in 
Aarwangen (mit Mühle an der Aare) und Umgebung etc. 
1332 kamen hinzu Güter zu Madiswil, 1333 zu Ursenbach, 
1335 zu Utzenstorf. 1311 kam die Herrschaft an die Grü- 
nenberg, die sie nun während 90 Jahren verwalteten. 1407 
nahm  W ilhelm  von Grünenberg B urgrecht zu Bern, womit 
Aarwangen und Grünenberg tatsächlich bereits zu ber- 
nischen Tw ingherrschaften wurden. 1432 verkaufte er dann 
der Stadt Bern um den Preis von 8400 rhein . Gulden die  
B urg u n d  Schloss zu A rw angen , m it  dem  Zoll und  
Brugg  . . . , auch das ganz D orff A rw angen m it  allen 
Zinsen u n d  Gülten, Höltzer u n d  Weide, Twingen, Bennen  
und G erichten . . . u n d  m it  gantzer voller Herrschaft . . . 
Und zem letsten  alle die eigen Lüthe, beide W yb u n d M a n n , 
m it allen iren K inden , die in  dieselbe Herrschafft A rw an
gen oder Bleichenbach gehörent . . . Die Herrschaft wurde 
nun eine bernische Landvogtei, zu der 1444 und 1480 
noch die ehemalige Herrschaft Grünenberg kam. Zu Ende 
der altbernischen Zeit (1798) bestand sie aus folgenden 
Teilen : 1. der hohen und niedern Gerichtsbarkeit in den 
Gerichten Aarwangen (m it Bannwil und Graben-Berken), 
Bleienbach, Melchnau (mit Busswil), Gondiswil, Madiswil 
(mit Leimiswil) ; 2. dem Blutbann allein in den Gerichten 
Büzberg-Thunstetten (niedere Gerichte bei den Inhabern 
der Herrschaft Thunstetten) und Roggwil-Winau (Inhaber 
der niedern Gerichte das Kloster St. Urban). Sie war eine 
Vogtei erster Klasse, deren Einkom m en für den Vogt auf 
7750 alte Franken in m ittelmässigen und 13 638 alte Fr.

in guten Jahren geschätzt wurde. Von den 71 Landvögten, 
die auf Schloss Aarwangen (seit 1577 regelmässig 6  Jahre) 
sassen, sind besonders hervorzuheben der erste Hein
rich Andres (seit 1433), dann Hans Georg Nägeli (seil 
1487), Michael Ougspurger (besorgte die E inführung der 
Reformation), N iklaus von Mülinen (1603-09), Niklaus 
W illading (1648-54, zur Zeit des Bauernkrieges, an dem 
sich die Bewohner stark beteiligten), Reichsgraf und kais. 
Feldm arschalleutnant Hieronymus von Erlach (1707- 
13), Sam. Albr. Müller (letzter Vogt).

In der Helvetik (1798-1803) tra t an die Stelle der Vogtei 
der D istrikt Langental. Die Mediation (1803-13) teilte 
den Kanton Bern in 22 Amtsbezirke, von denen Aar
wangen nun die Kirchgemeinden Aarwangen (als Haupt
ort), Bleienbach, Langental, Lotzwil, Madiswil, Melchnau, 
Roggwil, Rohrbach, T hunstetten und VVinau umfasste. 
Die Restauration (1813-30) Hess dem Amt seinen Um
fang, und auch die Zeit seit 1831 (neue Verfassung) änderte 
n icht m ehr viel daran, ausser dass noch dazukamen : 
1874 Schwarzhäusern und 1884 Ursenbach. Seit 1844 ist 
Langental Sitz des Regierungsstatthalters, während das 
Amtsgericht m it der Gerichtskanzlei und 1891-1907 auch 
das Betreibungsam t im Schloss Aarwangen Platz nahmen. 
Die Amtsschreiberei haust seit 1831 in einem besondern 
Neubau.

Einwohnerzahlen. 1827 : 2151 H. und 18 696 Ew. ; 1838 : 
23154 Ew .; 1850 : 25 044 Ew. ; 1888 : 3273 H. und 26 757 
Ew. ; 1910 : 3819 II. und 28324 Ew. [H. B r .]

A AR W A N G E N  (Kt. Bern, Amtsbez. Aarwangen. Siehe 
GLS). P farrdorf und Amtssitz m it fester Burg 
und stattlichen Gebäuden auf einer Terrasse 
am rechten Ufer der Aare zwischen W angen 
und Aarburg an der Stelle, wo die ehemals 
stark benutzte Handelsstrasse von Langental 
nach Basel über den Fluss setzt. Die Gegend 
gehörte seit dem 9. Jahrh . zum Oberaar
gau und später zur Landgrafschaft Kleinbur

gund. 1267 : A row angin, 1275 : A rw ang in . 1432 gingen 
Burg und Dorf an Bern über. Die Gewerbeordnung von 1478 
gibt dem Dorf für seinen W ochen m arkt das Recht zum 
Verkauf von Salz, Eisen, Stahl, W olle und Leinwand Es 
litt un ter öftern Feuersbrünsten und der Pest, so beson
ders 1577. Im Bauernkrieg von 1653 Hess die Obrigkeit 
hier eine Reihe von Führern  der Aufständischen hin
richten. 1803 ereignete sich der sog. Bann warten Handel 
(s. diesen Art.). Das Dorf hatte unter dem Einm arsch der 
Alliierten 1813 stark zu leiden. Von Bedeutung war die 
Brücke als Haup Verbindungsweg zwischen Kleinburgund 
und Buchsgau. 13. m. 1313 wurden R itter W alter von 
Aarwangen und sein Sohn Johann vom Grafen RudolfIII. 
von Nidau und seinem B ruder Dompropst H artm ann von 
Solothurn mit dem einträglichen Zoll an dieser Brücke 
belehnt. 1432 ging er an Bern über. Die alte Holzbrücke 
hatte unter den Hochwassern der damals noch n icht kor
rigierten Aare oft und viel zu leiden. Am 10. v. 1471 
brannte sie teilweise ab. Neubau 1571-73 durch Meister 
C hristian und Bendicht Salchli von Bern. Am 15. v ii .1 7 5 8  
riss die Aare m ehr als den halben Teil der Brücke fort. 
W ieder hergestellt, hielt sie noch bis 1887, um nun 
durch die jetzige Eisengitterbrücke ersetzt zu werden. 
Seit 1906 führt daneben die Eisenbahnbrücke Lan- 
gental-Jura über die Aare. Das Zollhaus ist im 19. Jahrh . 
in Privatbesitz (Gasthof zum Bären) übergegangen.

Das in seiner ersten Anlage wohl bis ins 13. Jahrh . 
zurückdatierende Schloss (18. i. 1339 : bürg ze A rw an
gen) direkt am Aareufer beherrschte als Brückenkopf den 
Flussübergang. Es war der Reihe nach Sitz der R itter 
von Aarwangen (Mitte des 13. bis Mitte des 14. Jahrh.), 
Eigentum der Herren von Grünenberg und seit 1432 der 
Stadt Bern. Diese Hess ein herrschaftliches W ohnhaus 
anbauen und setzte h ierher ihre Landvögte der Obervog
tei Aarwangen. Zur Zeit der Glaubenskämpfe gingen von 
hier Spione ins kathol. Gebiet aus und war an dieser 
Stelle Pferdewechsel der Eilboten, die Bern über Baistal 
m it dem reform. Basel verbanden. Im  Bauernkrieg wurde 
eine Garnison ins Schloss gelegt, ebenso im Vilmerger- 
krieg 1656. Zugleich richtete die Obrigkeit hier ein 
wohlausgerüstetes Zeughaus ein. 1798 riss das Volk die 
Mauern teilweise nieder und hauste auch sonst übel im 
ganzen Gebäude. Am 14. und 21. m . 1802 veräusserte die
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bernische V erwaltungskam m er die Domäne Aarwangen 
sam t dem Schloss um den Preis von 70 750 alten Fr. 
an den Kreuzwirt Felix Gygax und andere B ürger in 
Herzogenbuchsee. Schon am i l .  ti. 1805 jedoch kaufte die 
Regierung die Schlossdomäne wieder zurück und m achte 
sie zum Sitz ihres Oberam tm annes. 1813 lag in Dorf und 
Schloss oftmals österreichische Rei
terei. E rhalten  in seiner u rsp rüng
lichen Gestalt ist noch der alte vier
eckige T urm  aus Tuffsteinquadern,
32 m hoch.

K irchlich gehörte Aarwangen u r
sprünglich  zu W inau, hatte aber 
schon früh  (13./14. Jah rh .) eine eigene 
Kapelle m it Kaplan. 6. m . 1482 kam 
die Kaplanei u n ter den Leutpriester 
zu Bannwil. Als aber Aarwangen 1577 
(d. h. 49 Jahre  nach E inführung der 
Reformation) durch Baumeister Ant.
Stab aus Zofingen ein eigenes Got
teshaus erstellte, w urde dieses zur 
M utterkirche m it Bannwil als Filiale.
Als P farrhaus diente bis 1812/13 die 
jetzige W irtschaft zur Post. 1829 er
h ielt der K irchturm  einen Spitzhelm.
Die 1894 und 1903 renovierte Kirche 
en thä lt 20 schöne Glasgemälde m it den 
W appen Berns und heimischer Vögte.
Von den P farrern  sei genannt der 
h ier 1650-83 am tende Jon. Jak. Lauf- 
fer aus Zofingen (1620—1700). — Be
ginn der P farregister für Taufen u.
Ehen 1571, für Todesfälle 1752.

Im  Dorf befindet sich seit 26. m.
1863 eine staatliche E rziehungsanstalt für Knaben.

Im  Ja h r 1800 zählte das Dorf 132 H. und 884 Ew. ; 1835 : 
170 H. und 1300 Ew ; 1900 : 265 H. und 1793 Ew. ; 1. x i i .  
1910 : 265 H. und 1854 Ew.

Alb, Ja h n : C hronik ... 1857. — Egb. F riedr. u. Wolfg. 
F riedr. v. Mülinen : B eiträge zur H e im atkunde , lie ft 5 : 
Der Oberaargau. Bern 1890. — Paul Kasser : Gesch. des 
A m tes  u. des Schlosses A . (im A H V B  19, 1909). — Em. 
G üder: D ie K irche von A . (in B BG  12, 1916). — Em. 
Güder : S ta a tl. K naben-E rziehungsansta lt A . ; 50 jä h r. 
Jubiläum sbericht. Langental 1913. [H. Brunner.]

A A R W A N G E N  ( R I T T E R  V O N ) .  Gen. von ca 1200- 
1350. Dienstleute der Kiburger, auf der Burg 
rechts der Aare un terhalb  W angen sitzend. 
1194-1212 : A rw angen  ; Backsteine von St. 
Urban aus der 2. Hälfte des 13. Jah rh . : de 
A rw ang ; 1267 : A row angin  ; 1303: A rw an- 
g u n  ; habsburg. U rbar : Arw anch. Das 
W appen zeigt einen von Schwarz und Silber 
gespaltenen Schild m it schwarzem Balken in 

Silber. Es bildet offenbar eine B risüre des rotweissen 
W appens der F re iherren  von Sumiswald.

E rste zuverlässige N achricht geben die ältesten U rbarien 
des 1194 gestifteten Klosters St. Urban, die zwischen 1194 
und 1212 einen her B u rk a r t von A rw angen  u n d  sin  tochter 
I ta  nennen. 1251 m uss sich R itter B e r c h t o l d  in Burgdorf 
einem Schiedsspruch zugunsten des Klosters St. Urban 
fügen. Als d ritte r H err von A. tauch t 1266 W a l t e r  auf. Die 
letzte sichere N achricht von ihm  datiert aus 1320. Mit sei
nem Sohn J o h a n n  ist das Geschlecht um  1350 erloschen.

W a l t e r ,  * ca 1245-50, w ird erstm als genannt 5. v. 1266 
als im Gefolge Rudolfs von H absburg in Thun anwesend. 
Nachdem Rudolf 1273 deutscher König geworden, folgte 
ihm  W alter (1274 als R itter genannt) 1276 nach Böhmen 
gegen König Ottokar und 1280 gegen die böhm ischen Gros
sen. Zur Belohnung verpfändete ihm  Rudolf ! ,  n. 1277 und
17. x ii. 1280 den Reichszoll von Solothurn. 19. vn. 1290 ist 
er sogar Schultheiss dieser Reichsstadt, und 1294 siegelt er 
auch als Schultheiss der kiburgischen Residenz Burgdorf.
1. vin. 1313 erscheint er auf dem Tag von W illisau, wo die 
Bande Kiburgs an Oesterreich wieder fester geknüpft w ur
den. Dass R itter W alter am Morgarten 1315 mitgefochten 
habe, ist seines hohen Alters wegen n icht wahrscheinlich. 
Die letzte sichere N achricht von ihm stam m t vom 4. v ii. 
1320, wo er noch einm al als Schultheiss von B urgdorf sie
gelt. E r ragte weit über viele seiner oberaargauischen

Standesgenossen empor, w ar einer der begütertsten Ritter 
des Landes und ein gesuchter Schiedsrichter und Zeuge. 
In e rster Ehe w ar R itter W alter verm ählt m it Adelhide

von Oenz (gen. 1274-78), 
einer Tochter des k iburgi
schen Pflegers und T huner

D er Hauptturm  d es S ch losse s  A arw angen . TJnten V ertik a lsch n itt.
O ben: E in g a n g  in  den Turm vom  E strich  au s; Z eu gh au sp forte v. 1667. (A ufnahm e 1906 

von  A rch. H . H aller).

Schultheissen (1276) R itter H einrich von Oenz, die ihm 
vielleicht jene Tochter K atharina schenkte, die als erste 
Gemahlin Johanns I. von Bubenberg in Bern genannt 
w ird. In die 1280er Jahre  fällt die zweite H eirat m it Elisa
beth von B üttikon. Dieser Ehe entspross sein Sohn Jo
hann als einziger bekannter Stam m halter. Soweit er 
n icht durch  Kriegsdienst und Aemter anderweitig fest
gehalten wurde, bewohnte W alter seine Stam m burg Aar
wangen, die den M ittelpunkt seiner Tätigkeit bildete, f  zu 
Anfang der 1320er Jahre, jedenfalls aber noch vor dem 
B ruderm ord im Schloss T hun.

J o h a n n ,  * um  1280-85. Zum erstenm al 4. vn. 1301 
gen., zum erstenm al als R itte r 1. iv. 1318. W ah r
scheinlich brachte er seine jüngern  Jahre im Dienste 
Oesterreichs zu und focht auch am M orgarten 1315 mit. 
Nach dem B ruderm ord im T huner Schloss (1322) kehrte 
sich Johann vom Hause Kiburg ab, so dass w ir ihn  nun 
ausschliesslich in österreichischem  Dienste antreffen : 
1329 m acht er den Feldzug König Friedrichs gegen Böh
men und U ngarn m it, 1333 ist er Landvogt im Aargau, 
1338-39 Vogt der Feste Rotenburg bei Luzern, 1340 
Vogt der österreichischen Herzoge im Schwarzwald. Am 
Landfrieden zu Baden 20. VII. 1333 w irkt Johann als 
österreichischer Abgeordneter m it, ebenso 1334 bei einer 
U ntersuchung der Rechte Oesterreichs und des Reiches 
in den W aldstätten. Den Höhepunkt und Abschluss seiner 
politischen Tätigkeit bildet die Teilnahm e am Königs
felder Frieden 20. vn. 1340, der dem Laupenkrieg von 1339 
ein Ende machte. W ie sein Vater w ar auch Johann 
begehrter Schiedsrichter und Zeuge. F ü r seine Dienste 
wurde auch er vom Hause Oesterreich reichlich belohnt, 
und sein Besitz erstreckte sich bis weit über aller Herren 
Länder. V erm ählt hat er sich bald nach 1303 m it Verena 
Senn von M ünsingen. Der Ehe entspross eine Tochter 
Elisabeth, die schon vor 1322 den Freien Philipp von 
Kien, spätem  B urger Berns und 1334-38 Schultheiss 
dieser Stadt, heiratete. Beider Tochter M argareta wurde 
die Ehefrau des R itters Peterm ann von GTünenberg. 
18. 1. 1339 setzt Johann in Zofingen einen Erbvertrag auf 
m it F rau , Tochter, Schwiegersohn und Enkelin, wonach 
diese letztere die H errschaft Aarwangen m it Burg und 
Brücke erhielt, m it dem Vorbehalt, dass der Frau Verena 
und der Tochter E lisabeth bis zu ihrem  Ableben ein gros
ser Teil der E inkünfte zufallen sollten. '1341 tra t  Johann 
als Mönch ins Kloster St. Urban ein, um bald darauf im 
W ittenbach (Kirchgemeinde Hasle im Entlebuch) ein Ere-
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m itenhaus zu gründen, das er m it sechs Genossen be
wohnte, bis er als letzter seines Geschlechtes um  1350 f .  
Sein Grabstein soll in St. U rban noch 1696 erhalten 
gewesen sein. — Vergl. P[aul] Iiasser : Die H erren von 
A . (in B T  I I  1908). — Paul ICasser : Geschichte des A m 
tes u n d  des Schlosses A . (im A H V B  19, 1909). [ H .  H r . ]

A A R W I L G U T  (Kt. u. Amtsbez. Bern, Gem. Muri). 
F rü h er « im Neuhaus » geheissen, wurde das Gut nach 
1805 von Ant. Ludw. v. Graffenried, Oberst u. Stadt
bauherr (1769-1844), der es erwarb und vergrösserte, so 
benannt. 1855-87 Eigentum des Nationalrates Dr. Aug. 
v. Gonzenbach, gew. eidg. Staatsschreibers, und seither 
seiner Tochter. [H. T.]

A A R Z I E L E .  Siehe M a r z il i.
A A T H A L  (Kt. Zürich, Bez. Hinwil, Gem. Seegräben. 

Siehe GLS). Heutige Fabriksiedelung an der dem Pfäf- 
likersee entfliessenden Aa, in einem kleinen W aldtal 
gelegen. Mit Eisenbahnstation der Linie Ziirich-Uster- 
Rapperswil.

1. Uralte Mühle, vor 6. v. 1219 sam t Zubehör vom Frei
he rrn  Lütold v. Regensberg m it Zustim m ung seiner Gattin 
Gräfin Berta v. Neuenburg als Bestandteil seiner Güter zu 
Seegräben ans Kloster Riiti vergabt. 26. vi. 1228 als m olen- 
d in u m  de Im a ta l  m it Zubehör und ändern  Besitzungen des 
Klosters unter päpstlichen Schutz gestellt. Seither k löster
liches Handlehen, von 1550 an Erblehen ; Grundzins 1857 
abgelöst. Bis 1491 im Besitz der Stadtm ann, denen sie im 
alten Zürichkrieg verwüstet wurde, wobei die Urkunden ver
brannten . Ein S tre it um den Lehenscharakter w urde 1488 
vom Rat zu Zürich zu Gunsten des Klosters entschieden. 
Von 1514 an lange im Besitz der Reiffer von der Bläsi- 
m ühle. Hans Müller aus dem Aathal, auch Müller von Edi- 
kon genannt, ein sonst from m er und stiller Mann, schrieb 
1528-30 als W iedertäufer aus dem Gefängnis verschiedent
lich an den Rat ; er hatte in der Kirche den Pfarrer un 
terbrochen, weil dieser den « englischen Gruss » n icht 
verkündete. Dieser « Müller » ist sicherlich identisch m it 
Ilans Reiffer, der 1514 m it der Aathalmühle belehnt wor
den war. (E. Egli : Zürcher. W iedertäu fer, p. 86 f., u. Eglis 
A klen sa m m lu n g , bes. N r 1635). Nach den Reiffer kam 
die Mühle an die Guyer von W erm atsw il. — Baumwoll
spinnerei, von den B rüdern Hans Jakob und Hans Rud. 
Schellenberg, den bisherigen Müllern, erbaut 1823 m it 
3200 Spindeln. Eine zweite von Jakob W egm ann von 
Sulzbach (heute Streiff) erbaut 1825 m it 2800 Spindeln ; 
diese, Oberst Kunz gehörig, am 12. v. 1846 m it W ohn
haus grösstenteils eingeäschert. Im  April 1859 wurden 
im A. die Fundam ente einer röm . Villa ausgegraben, 
wobei ein Mosaikboden m it Heizanlagen zu Tage kam. 
K iesausbeutung durch die Firm a Favre bei der Station 
seit einigen Jahren . — Kantonales Elektrizitäts-Unterwerk 
« Aathal » im Heusberg zur Versorgung von Uster, 
W etzikon und Pfäffikon seit Herbst 1917, m it Messtelle 
für 45 000 Volt Energie.

Vergl. H. Meyer : O rtsnam en, N r 1529. — UZ I, N r 391, 
393, 444. — St.-A. Zür. : Urkk. u n d  Lagerbücher R ü ti.  — 
M em . T ig u rin a , 1-IV.

2. M ittelalterliche Burganlage gleich h in ter der Mühle, 
links, vom Fussweg nach Seegräben, vor 40 
Jahren nach Angabe Dr. Messikommers noch 
m it Gemäuer, von der Hochfläche durch einen 
Graben getrennt. Stumpfs Chronik  II, p. 123 b: 
a u ff einem  spitzigen bühel, in  einem  dicken  
gstüd  erscheynend noch die m au ren  des al
len sc hlosses deren von A ata l. Ein Geschlecht 
v. A. ist urkundlich n icht belegbar. Stum pf

behauptet, es seien Edelknechte gewesen und Diener der 
F reiherren  v. Regensberg, der Landesherren zu G rüningen. 
Seine weitere Angabe, ihre Güter seien sam t dem Kirchen
satz Seegräben, durch die v. Regensberg an die Abtei Rüti 
vergabt worden, lässt verm uten, die Existenz eines Adels
geschlechtes v. A. sei m issverständlich aus der Stelle in 
der päpstlichen Urkunde 26. vi. 1228 hergeleitet : m olen- 
d in u m  de Im a ta l,  die Stum pf offenbar übersetzte : M ühle  
derer im  A a tha l. 1526 bildet das burgstal in dem  A la i  
bei V erkauf der Herschaft W etzikon die untere Grenze der 
zugehörigen Fischenz, ebenso 1578 & 1620. Gehört 1683 
zum Handlehenhof Untervogt Heinr. Haslers zu Seegrä
ben. T o b le r-Meyer’s Verm utung, der Burgstall habe zur 
G erichtsherrschaft O ttenhausen- W agenburg gehört und

ursprünglich  W agenburg geheissen, ist, was wenigstens 
das letztere betrifft, irrig . W appen  nach Edlibach 1488 : 
2 blaue Spitzen in Gold un ter rotem Schildhaupt m it gol
denem Stern. Helmkleinot nach Stum pf : Stern ; volles 
W appen erst in D ürstelers Geschlechter buch.

Zentralbibl. Zür., M skr. G 278, p. 375. — St.-A. Zur., 
B VI 306, fol. 341 und Lehenpläne R ü ti.  — Felix Meyer : 
Gesch. v. W etzikon, p. 111. — G rundriss bei Zeller- 
W erdm üller im Handexem plar der Zürcher B urgen  
in der Zentralbibl. Zürich. — Ansicht von P. Staub- 
v. Planta [1885]. -  A H S  1901, p. 11.

3. Vor diser veste über au ff der anderen seyten  des 
tals is t noch ein veste gelegen, w irt von den landleuten  
genennt H eydenburg, v illych t von jres alters wegen 
(Stum pf II, fol. 123 b). P rähistorischer Zufluchtsort ; auf 
drei Seiten durch steile Abhänge geschützt, die vierte, 
östl. Seite m it W all und Graben versehen. Benutzt wurde 
die «B urg» von den Umwohnern von der Stein- bis in die 
Bronzezeit hinein (Funde von Bronzewerkzeugen).

Ferd. Keller in M AG Z  XVI, p. 75 (mit Grundriss). — 
Jak. Heierli : Urgesch. d. Schweiz (m it G rundriss p.140). 
— J[ak.] M[essikommer] in N Z Z . 1915, N r 1408. [F. H e g i.]

A A W A N G E N  (Kt. Thurgau, Bez. Frauenfeld, Gem. 
Aadorf. Siehe GLS). Ortsgem., Pfarrei und Dorf. U r
kundlich 844 : Oninwanc, später Onewanc, Onwangen =  
W angen (dat. p lur. zu wang  =  Flur) des Öno (unklarer 
Name ; vergl. Förstem ann. 1, 2. Aufl. ; p. 207 f.). Schon 
sehr früh Privatbesitz der thu rg . Landgrafen, vererbte 
sich der Ort an die Grafen von Kiburg, die diese Güter 
dem 1125 gestifteten Kloster Kreuzlingen schenkten. 24.
iv. 1263 verzichtet Graf H artm ann der Aeltere auf seine 
Vogteirechte, die advocatia sita  in  Onewanc, die nun 
vom Abt von Kreuzlingen 27. vi. 1265 dem Grafen Rudolf 
von Habsburg anvertraut werden (UZ 3, p. 302 ; 4, p. 12). 
Die Herzoge v. Oesterreich belehnten 1340 die Hohen- 
landenberg m it der Vogtei. Die Gerichtsherrschaft kam 
1522 wieder an Kreuzlingen zurück. Das Kloster setzte 
zur direkten Verwaltung einen Amtmann ein, welche 
Stelle 1704-72 die Riipplin von Kefikon innehatten. In 
folge eines Grenzstreites wurde ein geometrischer Plan 
aufgenommen und 26. iv. 1723 die Gerichtsgrenze gegen 
Frauenfeld verm arkt. E iner der dreiseitigen Marksteine 
m it den Buchstaben F F  (Frauenfeld) und einem Kreuz m it 
dem Krum m stab (Kreuzlingen) steht jetzt noch an der 
Ecke des alten W irtshauses zum « Häusli ». Die Refor
m ation wurde 1532 eingeführt ; trotzdem blieb das Kloster 
Kreuzlingen bis zu seiner Aufhebung 1848 ICollator von A. 
Die P farrpfründe war bis vor 100 Jahren sehr ge
sucht und wie die in Lustdorf eine der einträglichsten 
und bequemsten, weshalb die Dekane des Kapitels 
Frauenfeld m eist hier ihren Sitz hatten. Seit einigen 
Jahre  ist A. Filiale von Aadorf. Das jetzige P farrhaus 
stam m t aus 1825. Die zu Anfang des 16. Jahrh . um 
gebaute Kirche St. Michael ist 1851 gründlich renoviert 
worden. Die erste Glocke goss 1590 Peter Füssli in 
Zürich ; sie hängt jetzt im Schulhaustürm chen. Im 
Landesmuseum in Zürich befindet sich eine schöne 
Rundscheibe (von 1513) aus der Kirche A. Eine eigene 
Schule erhielt die Gemeinde erst 1805 in Häuslenen. — 
Vergl. Joh.N ater : Gesch. von A a d o rf u. Umgebg. Frauen f. 
1898, p. 836-42. . [H B r .]

A A Z H E I M  (Kt. und Bez. Schaffhausen, Gem. Neuhau
sen. Siehe GLS). Grosser Hof am Südfuss des Laufer- 
bergs, 1 Stunde westl. Schaffhausen. Römische Mauerreste 
(G.W anner: Die röm . A lte r tü m e r des K t. Schaffh. 1899, 
p. 33). Der Name setzt ein altes äzheim  voraus (vielleicht 
verwandt m it mhd. äz [ =  nhd. Aas] « Speise »). Ur
sprünglich war Aazheim ein Dorf m it Kirchlein. 1429 
wird es noch Dorf genannt, aber schon 1535 heisst es 
von A atzhen, es sei vor zy ten  ein Dorf gewesen, jetzt 
nu r noch ein Hof. Danach scheint das Dorf im 15. 
Jah rh . abgegangen zu sein. Zunächst hatten die Frei
herren von Tengen dort wohl ziemlichen Grundbesitz 
und gaben ihre Güter zu Lehen. Als solcher Lehen
inhaber erscheint 1303 der schaffh. Bürger Jakob Hün, 
der seiner Frau eine Hube zu A. als Morgengabe ver
machte mit Einwilligung des Lehensherrn Konrad von 
Tengen. Letzterer gab dann ein Jah r darauf dieser Frau 
jene Hube in A zh a m  zu Eigentum  (U S  N r 303. — UZ 
VIII, p. 11). Tengensches Lehengut, wahrscheinlich im
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m er das gleiche, erscheint urkundlich  ferner 1360, 1375 
(g ü tlin  zu  A tzhainJ, 1439,1454,1470, 1477,1478 nacheinan
der in den Händen der schaffh. Fam ilien Sailer, v. W inkels
heim , N ünangster und schliesslich des Spitals (U S  N r 850, 
1033, 2006, 2313, 2986, u. Anm. zu Rüeger, p. 488 f.). Auch 
die Schultheissen von R andenburg besessen ein Gut zu A., 
das 1373 käuflich an Joh. v. Fulach überging (U S  Nr 
995). Eine Fulachsche Hube befindet sich 1426 im Besitze 
eines Hellikofer (U S  N r 1756); ab dem Grundstück wird 
1411 und 1426 Kernenzins verkauft (U S  N r 1524, 1756). 
im Anfang des 15. Jah rh . t r it t  dann das schaffh. Adels
geschlecht der Im th u rn  für A. bestim m end in den 
Vordergrund, als dessen Vogteiherren und E igentüm er. Ob 
es sich dabei um  ein Tengensches Lehen handelt, ist 
n irgends gesagt, w ird aber von Rüeger und Bächtold ver
m utet. Rüdger Im thurn  stiftete vor seinem Ableben einen 
Altar in der schaffh. St. Johannskirche und dem betr. 
A ltarpriester eine Pfründe, die u. a. bestand aus dem dorff 
zuo A etzh a im  m it H äusern, Feldern u. s. w. sam t der 
Vogtei. Die Verwandten des Stifters Hessen nach dessen 
Tode das V erm ächtnis 1413 von Bürgerm eister und Rat 
der Stadt Schaffhausen bestätigen (US N r 1554) und diese 
wieder 1415 vom Abt des Klosters Allerheiligen (US Nr 
1594). Die jeweilige Verleihung der P fründe hatten sich 
die Im thurn  Vorbehalten. Mit ih re r  Zustim m ung ver
kaufte der Kaplan des in  der ere der zehen tusent r itte r, 
san t Georgen, sa n t B lasyen  u n d  sa n t Leodegarien  er
richteten  Altars das d o r f A tzh a n  m it der Vogtei etc., 
so wie es der Stifter geschenkt hatte, 1429 an den Spi
tal in Schaffhausen gegen anderweitige Gefälle (U S  Nr 
1798). Obgleich der stattliche Meierhof « dem Spital zu 
siner grossen hushaltung gar wol dient und im überus 
wol kam m it fleisch, gfliigel, anken, käs und anderem  
m er » (Rüeger), verkaufte dieser den Hof m it aller Vieh- 
und Fahrhabe 1556 an das Kloster Rheinau. Zu Haus, 
Hof, Scheuern, Ställen, Hofraite gehörte das alte Kirch- : 
lein, an dem der Abt von Rheinau nichts vornehmen 
durfte, « das dero von Schaffhusen religion zuwider », 
ferner 1 Ju ch a rt Hanfland, 3 Ju ch a rt Reben, 193 Juch. 
Ackerzeig, 76 Mannsmad W iesen, 9 Juch. W eide, 58 Juch. 
W ald. Das Gerichts- und M annschaftsrecht behielt sich 
der Verkäufer vor. Der Kaufpreis betrug 6000 Gulden. 
Die neuen Besitzer Hessen den Hof bald herrschaftlich i 
einrichten  und benützten ihn als Som m erfrische. lieber 
dem Portal des m it Treppengiebeln versehenen W ohnhau
ses steht die Jahrzahl 1598 und darun ter die W orte : « Jo
hannes Teobaldus von Gottes Gnaden gewesner Apte des 
Gotshauses Rynow, Anfenger diss Bouws », m it dem Rliei- 
nauer W appen ; ferner « Geroldus von Gottes Gnaden Apte 
des Gotshaus Rynouw » (Rüeger, p. 488, Anm. 6). 1838 ist 
A. von Rheinau wieder an den Spital zurückgekommen 
und befindet sich seither im Eigentum  der Bürgergem einde 
Schafihausen (Spitalgut). Zu der niederen Gerichtsbarkeit, 
die der Spital, bezw. die Stadt Schaffhausen seit 1429 unu n 
terbrochen besass, erw arb Schaffhausen 1657 auch die 
hohe Jurisd ik tion  über A. als Bestandteil der von der 
Landgrafschaft Sulz angekauften Landeshoheit über den 
Klettgau. — Vergl. Rüeger : Chronik, p. 488 f. m it Anm. 
v. Bächtold. — C. A. Bächtold : Der Kr wer b d. Land- 

s cha ft, in der F estschrift der S ta d t Schaffh . 1901 (p. 101 
& 140). — A U S  1910, Tafel IV u. V. [H. W erner.]

A B  A C H ,  J o s e f .  P ropst zu St. Stephan, Dr. und Dom
h e rr  in Konstanz ; G eneralvikar in  sp iritua libus  des Bi
schofs ; urkundlich bezeugt 1663-75. — Siehe G fr .  16, 
p. 143, und 28. p. 63. [S ch .]

A B Æ C H E R L 1 .  Alte Landleute zu U nterw alden ob 
dem W ald, Kilcher zu Giswil Stamm sitz das hochgele
gene Gut Aecherli oberhalb Rudenz. 1334 Schwester B e n e 
d ik t a  a b  ECHERLtN, Nonne zu Engelberg. — 1573 u. 1575 
ist N ih l a u s  Richter u. des Rats. — J o s e f  * 1866, in Sar
nen, Buchdrucker ; G ründer des W ochenblattes Der Un- 
lerw aldner  (1893) und des Bruderklausenkalenders  
(1915). [A l. T.]

A B Æ S C H .  Siehe A b e s c h .
A B A R T ,  F ra n z .  Bildhauer. 1769-1863. Machte die 

erste  Lehre in seiner tirolischen Heimat, kam  m it 14 J. 
auf die W anderschaft und wurde in Obwalden (St. Ni- 
klausen bei Kerns) sesshaft. Eine Kunstausstellung in 
Bern brachte ihm  1810 fü r eine Holzstatue S tru thans von 
W inkelried die goldene Medaille, wodurch er grössern

Kreisen bekannt wurde. Er lieferte Statuen in die Kirchen 
von Altdorf (St. Peter u. St. Paul u. zwei Engel 1811), 
Kerns (1816) und Alpnach (1812-21), nach Einsiedeln 
(Muttergotteskapelle und Hauptchor der K losterkir
che), sowie ins R athaus zu Sarnen 3 Hochreliefs aus 
Alabaster (Arnold Anderhalden, Urfehde des Vogtes 
Landenberg, B ruder Klausens Abschied) als Entgelt für 
seine Aufnahme ins Obwaldner L andrecht (1821). Am be
kanntesten sind aber die beiden grossen granitenen 
Bärenstandbilder, im Aufträge des Rates von Bern erstellt 
und 1828 auf dem M urtentor aufgestellt (heute vor dem 
Bernischen histor. Museum). Bis ins hohe Alter verfertigte 
e r noch eine Menge kleinerer Arbeiten, sodass der Kata
log einer vom H isto r.-an tiquar. Verein von Obwalden 
1913 in Kerns veranstalteten Ausstellung seiner W erke 
gegen200 N um m ern aufweisen konnte. — S K L . — S B B  3, 
1898 ; p. 61-65 (von J. Dürrer). — Otto Hess .- F. A. (in 
OG 3, 1913). — Ed. W ym ann in / S K  1913 und Histor. 
Nbl. von Uri 1918. ' [H .  B r .1

A B A T I  S C E L L A ,  A B B A C E L L A ,  A B B A T U N -  
C E L L A .  Alte Form en für A p p e n z e l l .  Siehe diesen Art.

A B A U Z I T .  Siehe auch C o u ta u .
A B A U Z I T ,  Firmili .  * in Uzès (Languedoc) 12. xi. 

1679, f  in Genf 20. nt. 1767.
Im Alter von 2 Jahren  verlor 
e r seinen Vater, welcher p ro
testantischer Konfession war; 
auf G rund der Edikte vom 
12. vu. 1685 und 12. i. 1686 
wurde er zusamm en m it sei
nem jüngeren  B ruder Bona
ventura zum E in tritt ins Kol
legium seiner Vaterstadt ge
zwungen, um dort im katholi
schen Glauben erzogen zu w er
den. Aber es gelang der Mut
ter, beide Söhne nach Genf 
bringen zu lassen, wofür sie 
m it ih rer Haft im Schlosse 
Som m ières büssen m usste, be
vor sie ihnen dorth in  folgte.
In der neuen Heimat verfolgte 
A. ebenso verschiedenartige Firm in A bauzit.
als solide Studien, wobei aber
zu bem erken ist, dass er keinerlei Interesse für Metaphysik 
empfand. Eine Reise, welche er 1698 an tra t, insbes. nach 
Holland u. England, brachte ihn in Verkehr m it Männern 
wie Basnage, Ju rieu , St. Evrem ont, Bayle u. Newton. Er 
un terh ielt einen regen Briefwechsel m it den zwei letzteren. 
Ih r gegenseitiges wissenschaftliches V ertrauen w ar so 
gross, dass es ihm  z. B. gelang, Newton eine andere An
sicht über die 585 v. Chr. von Thaies beobachtete F ins
tern is beizubringen. König W ilhelm III. versuchte ver
geblich, A. in England zurückzuhalten, und auch die 
Genfer Akademie vermochte ihn n icht zur Annahme der 
Stelle eines Professors der Philosophie zu bewegen (1723). 
Indessen w urde ihm 1727 in Anerkennung der der Bi
bliothek geleisteten Dienste das B ürgerrecht unentgeltlich 
verliehen. E rs ta rb  unverheiratet 87 Jahre  alt. Besondere 
Merkmale waren sein vielfach geübtes, gutes Gedächt
nis, von welchem m anch charakteristischer Zug erzählt 
w ird, und ein äusserst bescheidenes, einfaches Auftreten. 
W enn auch m it seiner Zeit geizend, so w ar er doch 
seinen Freunden gegenüber m it seinen Kenntnissen und 
unschätzbaren Leistungen sehr freigebig. E r hat an 
der Reorganisation der Genfer Bibliothek mitgeholfen 
und wurde 1727 zu deren 3. Bibliothekar e rnannt. Die 
von ihm  veröffentlichten Schriften geben ein noch un 
vollkommenes Bild seiner reichen Tätigkeit und wissen
schaftlichen A utorität, welche Voltaire und J. J. Rous
seau sehr bewunderten. Seine Kenntnisse umfassten 
ausser der Geschichte und ih rer Hiilfswissenschaften (Ar- 

1 chäologie, N um ism atik, Geographie und Philologie) und 
der sog. exakten W issenschaften (Mathematik und Kosmo- 
graphie) auch noch verschiedene theologische Disziplinen 
(Dogmatik, Kontroverse u. s. w.). Auf diesem letzten Ge
b ie t aber wurde er trotz seiner M itwirkung bei der vom 
Pfarrer-K ollegium  unternom m enen Uebersetzung des 
Neuen Testam ents (1726) der Ketzerei beschuldigt (u .a . von 

i Charles Bonnet). Einem Glauben huldigend, der sich auf
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Erfahrung begründete, gehörte A. zu jener gemässigten 
theologischen Schule (der liberalen-, wie man sie später 
nannte), die in Genf zu Anfang des 18. Jah rh . blühte und 
deren berühm tester V ertreter Jean Alphonse T urrettin i 
war. Seine wichtigsten französischen Publikationen sind : 
L ettre  à une  dam e de France. Druck (oder Neudruck?) 
von Jacques Lenfant, als Fortsetzung zu seiner Schrift 
« Préservatif contre la réunion avec le siège de Home » 
(Amst. 1723). — D issertation sur une antique, ou disque  
d ’argent trouvé près de Genève, en 1721, im N achtrag 
zu « L’antiquité  expliquée » von Montfaucon (Paris 1724).
— M itarbeit an einer französischen Uebersetzung des 
Neuen Testam ents (Genf 1726). — Geneva S ex ta n o ru m  co
lonia, in der « Histoire de Genève » von Spon (Genf 1730). 
Abauzit versah diese Ausgabe m it neuen Ueberschriften.
— R ésu lta t de quelques conférences sur la théologie et la 
révélation ju da ïque , in « Mémoires concernant la théolo
gie et la morale » (Amst. 1732). — Paraphrase de l’épilre  
de S a in t-P a u l aux  Galates. Leyde 1748. — Discours his
torique sur l’Apocalypse. N eudruck : London 1770. — Œ u
vres. Genève 1770, 2 vol. Der Herausgeber Manoël de Vé- 
gobre hat in Form  einer Anzeige einen kurzen Bericht 
über den Verfasser beigefügt. — Œ uvres diverses, conte
n a n t ses écrits... Londres et Amst. 1770-73, 2 vol. Sie 
werden durch  eine Lobrede von Jean Pierre  Bérenger 
auf den Verfasser eingeleitet. — E ssai sur l’Apocalypse, 
in den « Réflexions im partiales su r les Evangiles » 
(Londres 1773). — Apocalypse  in der « Encyclopédie » 
von Diderot und Alembert. — Art. im « Journ . ital. » 
Vol. 3.

Vergl. J. J. Rousseau : Nouv. Héloïse. 5= partie. — Journal 
helvétique, März-April 1767, Augustl773. — Meister : Helve- 
liens berühm te M änner. Bd 2. — Senebier : H ist, litté
ra ire  de Genève. — Sayous : X V III"  siècle à l’étranger. — 
Alph. Gibert : A bauzit et sa théologie. Diss. theol. Strasbg 
1865. — Montet : Dictionn. biogr. des Genevois et des 
Vaudois. — Haag : F ra ncepro t. 2= éd. — Ernest Stroehlin : 
F irm in  A bauzit. Genève 1894 (« Petite bibl. helv. » 2= série, 
N r 3 I). — Eug. R itter in der Sem aine  littéraire  vom
18. vu. 1903. — T ristan  [Ph. Monnier] im Journal de Ge
nève  vom 7. ix. 1904. — Baronne de Charnisay : Les ch if
fres de l’abbé Rouquette ; étude sur les fu g iti fs  du  
Languedoc: Uzès. (Bull. Soc. hist. prot. jfr., 1911-16). — 
Ed. Chapuisat in der Sem aine littéra ire  vom 30. ni. 1918.
— Etc.

H andschriftliche Quellen befinden sich in Genf : 
Staatsarchiv, Société d’histoire et d’archéologie ; über 
ein A.-Archiv in der Genfer Bibl. siehe Senebier : 
Catalogue raisonné des m anuscrits, sowie die ü b ri
gen Verzeichnisse der Sam mlung. Nach seinem Tod 
ist auch ein A.-Archiv durch einen seiner Erben, de 
Groy, nach Uzès verbracht worden, wo es jedoch konfis
ziert und nach vorgenomm ener Prüfung durch die Geist
lichkeit verbrannt wurde (vergl. darüber B ull. Soc. hist, 
prot. fr . ,  loc. cit.). [Fernand A übest.]
^ A B B A S , A B B A T U S , lateinische Form . Siehe Abt, 
Geschlecht in Zürich.

A B B A T U C C I, J o li .  K a r l .  Französischer General, 
einer in Korsika sehr angesehenen alten Familie entstam 
mend, * 1771 in Zicavo als Sohn des Generals Jacques 
P ierre. Zum Generaladjutanten und Brigadechef ernannt, 
zeichnete er sich unter Moreau in den Feldzügen der 
Rhein- und Moselarmee aus. Der Rheinübergang bei 
Hüningen 25. x. 1796 geschah unter Deckung seiner 
Brigade. Als Moreau eine Division in Hüningen zurück- 
liess, wurde General A. m it der Verteidigung des Brücken
kopfes und der Schusterinsel betraut. Diese setzte er rasch 
instand. Am 28. Nov. erschienen die Oesterreicher zur Be
lagerung und m achten am 30. einen ersten erfolglosen 
S turm  gegen die Verschanzungen. Bei diesem Angriff 
w urde der junge, hoffnungsvolle General tötlich getroffen ; 
er erlag am 2. Dez. seiner Verwundung. Moreau liess 
ihm 1801 ein Denkmal errichten , zunächst der Strasse 
von St. Ludwig nach Hüningen, wo seine Gebeine ruhen. 
Bei der Belagerung von 181a, an der auch die Schweizer 
teilnahm én, wurde das Denkmal m it den W erken der 
Grenzfestung zerstört, 1828 aber wieder hergestellt. Es 
w ird von Basel aus viel besucht. — Ad. Bühler und 
Th. Stocker : General A . (in Vom Jura  zum  Schwarz- 
u a ld . Bd 5, p. 241). [J. Gt.]

A B B A Y E ,  A B B A T I A .  Siehe ABTEI. Auch französ. Aus
druck für Zunft (siehe Zunftwesen).

A B B A Y E  (Kt. Genf). Dieser A usdruck wurde in Genf 
zur Bezeichnung von sehr verschiedenen Institutionen 
verwendet.

1. M ilitä r isc h e  B ru d e rsc h a fte n ,  die sich aus jungen 
Männern zusamm ensetzten. Die berühm teste hiess A . de 
S a in t P ierre, an deren Spitze der Abbé, der Stadthaupt
m ann (capitaine général) stand. Diese hochwichtige 
Brüderschaft verfocht zu a llererst die Rechte der Stadt
gemeinde gegen die Uebergriffe des Grafen von Genf. Sie 
wird bereits 1293 erw ähnt. Da der Bischof den Einfluss 
dieser Bürger fürchtete, verlangte er in diesem Jah r 
die Aufhebung der A. Trotzdem finden w ir sie in den fol
genden Jahrh . in voller Blüte. W iederholt wurde sie als 
staatsgefährlich aufgelöst und hierauf wieder hergestellt. 
Der Abbé von Saint P ierre  ist w ahrscheinlich seit 1526 
m ilitärischer Befehlshaber der Genfer T ruppen. Die 1491 
aufgestellten Statuten der A. sind erhalten. Die Mitglie
der der A., auch K inder Genfs (les en fan ts de GenèveJ 
genannt, waren wegen ihres Ungestüm s und Freiheits
sinnes bekannt. Diese Bruderschaft spielte in allen politi
schen Kämpfen die Hauptrolle und blieb auch nach der 
Reformation bestehen ; sie wurde u n ter Führung des Ge
neral-Kapitäns Ami P errin  die Hauptstütze der Libertins. 
Nach der H inrichtung der F ü h re r dieser Partei hoben 
im Aug. 1555 der Kleine und Grosse Rat durch ein 
Edikt das Amt des Capitaine général für alle Zeiten 
auf, was dann von der Bürgerversam m lung bestätigt 
wurde.

Die Mitglieder der A., deren Schutzheiliger vor der 
Reformation St. P etrus war, m ussten m it Hieb- und 
Schutzwaffen versehen sein, dem Gericht Beistand leisten 
und zur V erhinderung von Unruhen sich an dem vom 
Abbé bestim m ten V ersam m lungsort ein finden.

2. A .  hiessen auch die V ere in ig u n g en  d e r  v e r 
sch ied en en  S ta  dstquar ti e re ,  die sich aus allen gut
gesinnten B ürgern zusammensetzten und fürs öffentliche 
W ohl w irk ten  (wie heute noch die « Leiste » in Bern). So 
ist z. B. 1537 die Rede von der A. du B ourg de Four, 
die von sich aus den Bau des Bollwerks « Belles-Filles » 
übernahm . Sie besass dort ein Haus ; doch sind ihre Sta
tu ten  n icht bekannt.

3. A. gleichbedeutend wie g e m e in sa m e s  H aus  
oder Schenke, wo man zusammenkam, um über den 
Krieg oder Schutz der Stadt zu beraten. 29. iv. 1546 
untersagte der Grosse Rat den Besuch der W einschen
ken und beschloss die E inführung von offiziellen Aus
schanklokalen oder A., geführt von wohlhabenden Leu
ten und verwaltet nach strengen Verordnungen. 5 sol
cher Häuser wurden eröffnet : im Bourg de Four, am 
Molard, in Longemalle, in N. D. du Pont und in St. 
Gervais. Aber diese Gründungen waren n u r  von k u r
zem Bestand und wurden 22. vi. 1546 wieder aufgeho
ben.

Vergl. L. Sordet : Des Abbayes ou Sociétés laïques de 
Genève (in  MDG IV ,  p. 1 f.). — F. B. G. Galiffe : Genève 
histor. et archéolog. Vol. I, p. 328 f. — Antony Babel : 
Histoire corporative de l’horlogerie et de l’orfèvrerie  (in 
MDG  33, p. 10). [L. Bl.]

A B B A Y E  (Itt. W aadt). Gleichwie in Genf hat dieser 
Ausdruck auch im Kt. W aadt verschiedenartige Bedeu
tungen. — 1. Lokales Fest, besonders Jugendfest, etwa 
gleichbedeutend m it der « bénichon » (Kirchweih) im 
Kanton Freiburg  und der « vogue » im Kanton Genf. 
An allen drei Orten ist der U rsprung aus einem all
jährlichen Kirchenfest herzuleiten. Gegenwärtig besteht 
das Fest hauptsächlich aus einem Umzug und Tanz mit 
Schiessbuden und allerhand A ttraktionen.

2. Gesellschaften u n d  B rüderschaften .
a) A h h a y e  d e  l’A ro .  Name verschiedener Bogen

schützengesellschaften des Kantons W aadt. In Lausanne 
bestand schon seit dem M ittelalter eine Brüderschaft von 
Arm brustschützen, deren Statuten aus dem 14. Jah rh . 
noch vorhanden sind. Die « Abbaye des nobles Archers » 
in Lausanne wurde 1691 gegründet. 1812 erwarb sie das 
Grundstück im W esten der Place Montbenon, wo sie 
das heute noch von ih r benutzte Gebäude errichtete. Die 
Abbaye de l’Arc in Vevey besteht seit 1694, diejenige von
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Morges geht un ter einem ändern  Namen bis in s -!?. Jah rh . 
zurück. Aehnliche Gesellschaften an ändern Orten sind 
"wieder verschwunden. — D H V  l , p .  8. — Ed. de Constant : 
R ésum é his tor. sur l’A b 
baye de l’A rc  de Lausanne.
1849. — Eug. de Mellet :
Notices sur la Société du  
G rand M ousquet, a insi que 
su r la Soc. de l’A rc  (de Ve
vey). [m‘ R.l

b) A b b a y e  d e  tir .  In 
der französischen Schweiz, 
speziell in der W aadt übli
che Bezeichnung für alte 
Schützengilden ; dann auch 
den Volksfesten und -be- 
lustigungen beigelegt, die 
von solchen Vereinen ver
anstaltet w urden und noch 
werden. Die älteste dieser 
aus der Zeit der savoischen 
H errschaft bestehenden u. 
von der heroischen Obrig
keit später anerkannten 
K riegsinstitutionen ist die 
seit dem 14. Jah rh . be
kannte Milice bourgeoise 
de Grandcour. Seit dem
16. Jah rh . feierte jede die
ser Gilden ein Vogelschies
sen (Tir du papegay), zuerst 
m it dem Bogen, später m it 
dem Stutzer. W er den Vo
gel herunterschoss, w ar 
für das betreffende Jah r 
Papageikönig und genoss Abbaye des Vignerons. Ballet der 
gesetzlich anerkannte  be- festes von 1905
deutende Vorrechte und
Freiheiten. Die Preise für gute Schützen bestanden 
meistens in Kupfer- und Z inngeschirren. Im  17. Jah rh . 
tauch t der Name « Abbaye » auf, der dann seit dem 18. 
Jah rh . allgemein üblich wurde. Am bekanntesten sind die 
Abbaye de l ’Arc (s. diese) und Abbaye des Arquebusiers 
(1654) in Lausanne. — Vergl. Fréd. Amiguet: Les abbayes 
vaudoises. Laus. 1904. — D H V  1, p. 7-11. — Glossaire 
du  patois de Blonaxj. (M DR). Laus. 1910, p.. 1.

cj A b b a y e  cle s  n o b le s  en fa n ts .  Es existierte 
u n ter diesem Namen in Lausanne gegen Ende des 
M ittelalters eine Knabengesellschaft, die 1530-36 durch

ih r schlechtes B etra
gen grosse Unruhen 
in der Stadt hervor
rief. Ih r  letzter Abbé, 
Fernand Loys, nahm  
Teil am R eligions- 
gespräch in Lausanne. 
Diese A . w urde 1545 
von der B erner Re
gierung aufgelöst, was 
aber ihren  P räsiden
ten n ich t hinderte, 
B ürgerm eister von 
Lausanne zu werden.

d) A b b a y e  cles 
v ig n e r o n s .  Aus dem 
Anfang des 16. Jahrh . 
stamm ende Gesell
schaft in Vevey. Hiess 
zuerst die Vénérable 
A bbaye de VA gricul
ture  und hatte sich 
un ter den Patronat 
des heil. Urban ge
stellt. Hauptzweck ist 

die Entw icklung, Veredlung und  Beaufsichtigung des 
W einbaus. Aelteste Urkunde der Gesellschaft ist eine von 
ihrem  ersten bekannten Präsidenten (abbé genannt) 
C hrétien Montet 1647 angelegte und seither fortgeführte 
C hronik. Ins Reich der Fabel gehört, dass das alte Ge
sellschaftsarchiv 1688 ein Raub der Flammen geworden

sei. Der Kassier hiess «C onnétab le»  und der Weibel 
«H oquetons. Seit dem 17. Jah rh . veranstaltete die ver
schiedener Vorrechte sich erfreuende Gesellschaft anläss-

A bbaye des V ign eron s. B acch u san n o  
1791 (O riginal-H olzschnitt). A us dem  
offiz iellen  Fü h rer des W in zerfestes  

1905.

S ch n itter  und A eh ren leser in n en . A us dem  Album des W ln zer-  
, h era u sg eg eb en  von der « P a tr ie  S u is se  ». (Phot. B o isson as.)

lieh des alljährlichen Rebumganges einen Umzug (bra
vade  oder parade  genannt) m it Bankett. Man hielt 
auf m ehreren Plätzen der S tadt an und stellte da 
durch  Tänze und Gesänge die verschiedenen Arbeiten 
des Bauers und W inzers dar. Diese Vorstellungen tra 
ten im m er m ehr in den Vordergrund. Mit zunehm en
dem Pomp und Umfang fanden die Umzüge später bloss 
noch alle drei, dann alle sechs Jahre  statt. Noch spä
ter w urden die Zwischenräume ziemlich unregelmässig. 
Seit 1797 stellte man zumeist die vier Jahreszeiten mytho
logisch dar. Der Umzug von 1819 wies zum erstenm al 
eine Gruppe alter Schweizer auf ; er zählte 730 Teilneh
m er, und gegen 2000 Zuschauer hatten sich eingefunden. 
Es folgten die Feste von 1833, 1851, 1865, 1889 und 1905, 
deren jedes das vorangehende an Glanz weit übertraf. Die 
Musik schrieben 1819 C onstantin Glady, 1833 C. und Sa
muel Glady, 1851 und 1865 François Grast, 1889 Hugo de 
Senger. 1905 zählte m an 1122 Teilnehm er, und es waren 
T ribünen errich te t für 12 500 Zuschauer. Die Gesamtlei
tung hatte der Komponist der Musik, Gust. Doret, über
nommen ; Verfasser des Textbuches war René Morax, 
Komponist und Direktor des Ballettes Michel Angelo d ’Ales- 
sandri, Zeichner der Kostüme Jean Morax. Die Rollen der 
Pales und Ceres wurden dargestellt von den Sängerinnen 
Troyon und Welti-Herzog. Seither hat das Fest n icht 
m ehr stattgefunden. — D H V  1, p. 11-13 (mit B iblio
graphie). [J. ßt]

A B B A Y E  (!_’) (Kt. Freiburg, Bez. Greierz, Gem. So- 
rens. Siehe GLS). Besitzung des ehem aligen Klosters 
Hum ilim ont, zu dem es bis 1580 gehörte. S .  H u m ilim o n t .

A B B A Y E  (!_’) (Kt. Genf). Ort bei Presinges. Der 
Name kom mt von einer hiesigen Besitzung der Abtei 
Abondance. S. A b o n d a n c e .

A B B A Y E  (L1) (Kt. W aadt, Bez. La Vallée. Siehe GLS). 
Gem. und Pfarrdorf im hochgelegenen Jouxtai. Benannt 
nach dem alten Kloster der Abbaye du Lac de Joux(s. diesen 
Art.). Seine Entstehung verdankt das Dorf den Freiheiten, 
die Aymon de M ontferrand als Kastvogt des Klosters 1307 
allen Ansiedlern verlieh, die sich in dieser W aldwildnis 
niederlassen wollten. E iner der ersten war Vinel Roch at 
aus der Freigrafschaft, dem vom Abt 1480 für sich und  
seine drei Söhne die Konzession zur Ausnutzung der
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W asserkraft der Lionne für Hochöfen, Hammer- und 
Schmiedewerke erteilt wurde, wozu er alles notwendige 
Holz frei aus den W aldungen des Klosters holen durfte. 
Im  18. Jah rh . w ar das Geschlecht der Rochat so zahl
reich geworden, dass z. B. eine ganze Kompagnie, Sol
daten und Offiziere, ausschliesslich aus Milizen dieses 
Namens bestand. Von der einst das ganze Jouxtai um 
fassenden Gemeinde Le Lieu ist L ’A. als eigene Ge
m einde 1571 abgetrennt worden. Das Dorf wurde 1833 
durch  eine Feuersbrunst teilweise zerstört, nachdem  schon 
1654 das P farrhaus abgebrannt war. Die heutige K ir
che stam m t aus 1865. Von der ursprünglichen Kirche 
steht bloss noch der aus der Zeit vor dem 14. Jah rh . da
tierende massive Turm . Bedeutender Münzfund aus der 
Zeit des Bistums Lausanne und der Barone der "Waadt.
— Vergl. D H V  1, 1914. [H. Br.]

A B B A Y E  D U  L AC  D E  J O U X  (Kt. W aadt, Bez.
La Vallée. Siehe G L S). Ehemaliges Präm onstra tenser - 
Mönchskloster im hochgelegenen Jouxtai, gestiftet um 
1126 durch den Mönch Gozbert, einen Jünger des h. Nor
bert v. Prém ontré. Die G ründung w urde vom Bischof 
von Lausanne, Gui de Faucigny, 1127 bestätigt und von 
Ebal I., H errn  von La Sarraz und Grandson, der für 
sich selbst und seine Nachkommen die Kastvogtei vor
behielt, m it Gütern und Freiheiten reich ausgestattet. 1348 
ging die Vogtei über an Ludwig von Savoien und kam 
dam it an die H erren der W aadt. Das Kloster bless zuerst 
Leona  (nach dem vorbeifliessenden W ildbach, der heu
tigen Lionne), dann D om us Dei, später A bbatia  L a-  
cus Cuarnensis und endlich Abbaye d u  Lac de Joux =  
Abtei am Jouxsee. Die Mönche beschäftigten sich in 
der Hauptsache m it der U rbarm achung der um fang
reichen W aldwildnis und sorgten dafür, dass ihrem  
Kloster reichliche Vergabungen zullossen, sodass es 
bald w eitherum  begütert w ar und ihm der Kirchensatz 
zahlreicher Gemeinden des W aadtlandes zustand. Als 
Filialen w urden von seinen Angehörigen gestiftet die 
Klöster Hum ilim ont, Fontaine André und Bellelay. Die 
Geschichte der Abtei am Jouxsee ist reich an Abwechs
lung. Schon 1149 entfachte eine Zessionsurkunde heissen 
S treit zwischen ih r und der berühm ten alten Benediktiner
abtei von Saint Oyend de Joux, der Karl der Grosse die 
Hoheit über das gesamte Jouxtai verliehen haben sollte. 
Nachdem Abt Jean de Lutry das Klostergut verschleu
dert hatte, wurde das Kloster 1323 geräum t und während 
7 Jah ren  von den Herren von La Sarraz regiert. 1334 wollte 
der n icht zum Abt erwählte Propst Jean Cuastron den Abt 
Hum bert Belvaz vergiften, wofür er dem Ordensvorsteher 
zur Bestrafung überliefert wurde. In  der Nacht vom 
17. vni. 1364 p lünderten die Bewohner von Romainmö- 
tie r das Kloster und m isshandelten die Mönche, wofür 
sie vom Vogt der W aadt zu h a rte r Geldstrafe verurteilt 
wurden. Den Abt Jean de Tornafol überfielen 1488 einige 
B ürger von Le Lieu und erzwangen von ihm  die Zusage 
der Befreiung von Frondiensten, die er ihnen auferlegt 
hatte. Abt Claude Pollens tra t  1536 zur Reformation über 
und verheiratete sich m it einer Nonne. Die übrigen 
Mönche blieben dem alten Glauben treu  und wanderten 
aus. 1542 zogen die bernischen Kommissäre die Kloster
güter zu Händen des Staates ein. Das Eigentum  des Klos
ters im Dorf L’Abbaye kam dann 1544 durch Kauf gröss
tenteils an Claude de Glane, H errn von Villardin. Die 
Klosterbauten bildeten ein von starker Mauer umgebenes 
längliches Viereck m it zwei nordw ärts vorspringenden 
Flügeln. Der Zugang erfolgte über eine die Lionne über
spannende Fallbrücke. Heute besteht n u r noch ein vier
eckiger Turm . Die u rsprünglich  hölzerne K losterkir
che wurde von Aymon de La Sarraz um 1330 aus Stein 
neu aufgeführt. Verzeichnis der bekannten Aebte : Gos
bert 1126. — T hierry 1141. — Richard 1144. — Stephan 
1149-57. -  Gautier 1168-77. -  M... 1180. -  Niklaus 
1193. — Guaymar 1215-17. — H um bert 1219-47. — Vuil- 
lerm e 1249-61. — Gui 1263-65. — Johann von Bretigny 
1273-78. -  Rudolf von Monnaz 1283-89. -  Johann 1294.
— Niklaus (?) 1301. — Peter 1302-18. — Vuillerme Be- 
niz (?) 1314. — Reymond 1319. — Johann von Lutry 1322-
24. — Jakob Bonnet 1327-33. — H um bert Belvaz 1334-36.— 
Ludwig von Senarclens 1336-69. — Peter Mayor 1370-83. — 
Heinrich Mayor 1385-1419. — Johann von Jougne 1419-23.
— W ilhelm  von Bettens 1424-57. — Niklaus von Gruffi

1458-75. — Johann Pollens 1480-84. — Johann von Tor
nafol (zweimal) 1483-1511. — Aymont Jaquet 1509. — 
Jakob W arney 1513-19. — Claude v. Estavayer 1519-34. 
— Claude Pollens, gen. Bettens 1536. — Vergl. D H V  
1, 1914. [H. B r .]  j

A B B É  (deutsch A b t , siehe dort). Den Titel A. führten 
auch die Vorsteher der weltlichen Bruderschaften in 
G en f.  Der berühm teste w ar der Vorsteher der grossen 
M ilitärbruderschaft der Abbaye de S a in t Pierre  (siehe 
dort). Diese A. spielten eine hervorragende Rolle in allen 
politischen Kämpfen Genfs. Man hiess sie auch General
kapitäne lcapitaines généraux].

U nter Besançon Hugues verfocht die Abbaye die patrio
tischen Bestrebungen der Genfer. Job. Philippe dagegen 
buhlte um die Volksgunst und nahm  sodann Partei für 
die B erner Regierung gegen diejenige Genfs. Ami Per
rin , der Führer der L ibertins, gelangte dank der Abbaye 
zu grossem Einfluss ; aber sein Sturz hatte  1555 auch die 
Auflösung und das Verschwinden dieser Institution zur 
Folge.

Liste der bekannten A. und Capitaines généraux : 1375 
R itter Johann von Rougemont. — 1450 Hugo von Bourdi- 
gnins. — 1475 Anton von Montchenu, H err und Baron 
von T ernier und Montchenu. — 1476 Stephan Pé- 
colat. — 1491 Febr. Role de Pesmes. — 1491 Mai, Peter 
Baud. — 1508 Johann Tacon. — 1522 Besançon Hugues ; 
Stephan Dadaz, sein Leutnant. — 1531 Johann P h i
lippe. — 1535 Baudichon de la Maisonneuve ; Peter Van- 
del, sein Leutnant. — 1537 Johann Philippe. — 1540 
Ami Bandières. — 1544 Juni, Claude Pertem ps. — 1544 
Juli, Ami P errin , abgesetzt Okt. 1547, wieder eingesetzt 
Nov. 1548.

Vor der Reformation gab es auch einen A., einen 
B auernhauptm ann, der die Landleute des Stadtbezirks 
befehligte, die auf genferischen Freigütern  und den bi
schöflichen Besitzungen wohnten. Dieses Amt scheint 
kein hohes Ansehen genossen zu haben. —Vergl. die Lite
ra tu r beim Art. Abbaye. Im  Kt. W aadt tru g  der Präsi
dent der W inzergilde auch den Titel A.

A B B E R G  oder A B  B E R G ,  Peter. Mitglied des Rates 
in Bern 1321-41, Meister des Niedern Spitals 1322-28 und 
Obervogt bis 1334, wohl Kaufmann, da er 1318 m it än
dern auf die Ansprüche wegen des von den Herren v .  
Geroldsegg und S trassburg vor der Burg Schwanau erlit
tenen Raubes verzichtete. Er war reich und besass ver
m utlich auf dem Uetendorfberg ein festes Haus, dessen 
Ruine unterhalb  des gleichnamigen Kurhauses beim 
W eiler « im Gut » noch vor einigen Jahrzehnten zu sehen 
w ar (Mitteilg von Prof. Bähler). Sein W appen (laut Sie
gel auf Fünfberg 2 Gems- oder Steinbockhörner) wurde 
von dem von seiner Tochter Anna Seiler (s.d .) gegründeten 
Spital (jetzt Inselspital) angenommen. — Vergl. F R B  
5-7. [H. T.]

A B B E T .  Fam iliennam e, der seit 1438 in m ehreren 
Gegenden des Wallis in verschiedenen Schreibarten vor
kom mt. Es existierten oder existieren noch heute Abbet 
in Saint Luc, Abbé  in Grimentz-Vissoye, A bbay  inMiège. 
Diese drei im Bezirk Siders auftretenden Form en kom
men w ahrscheinlich vom gleichen Stamm. In Les Ver
rières (Neuenburg) lebte zu Anfang des 16. Jahrh . Johann 
Favre, gen. Abbet, Freisasse und Vater von vier Söhnen : 
W ilhelm , Claudius, Johann und Peter, welche Nach
kommen m it Namen Abbet hinterliessen, von denen 
jedoch keiner der Stamm vater der Abbet von Voilages 
ist, wie zuweilen behauptet wurde. Die Fam ilie A .,z u  der 
die nachstehenden Persönlichkeiten gehören, stam m t aus 
Volleges im Bezirk Entrem ont, von wo sie sich nam ent
lich nach Fully, Martigny und Saxon ausgebreitet hat. 
W ir erw ähnen :

1. Joseph, Fürsprecher und Instruktionsoffizier (Vater 
von N r 3) * 3. vi. 1814 in Fully, f  in Sitten 15.
H. 1853. Als Fürsprecher in Sitten niedergelas
sen, ta t er sich 1842 vor dem Gericht in Siders 
hervor durch Bekämpfung der Todesstrafe. 
1843 wird er zum Instruktionsoffizier (Leut
nant) einer Artillerieschule ernannt. Später 
H auptm ann und Zeughausdirektor. Als P rä
sident des Vereins der Jungen Schweiz, de

ren «Namen mit den damaligen politischen W irren  
verknüpft ist, ergreift A. das W ort am kantonalen
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Schützenfest zu Monthey 1843, und ein Jalir später u n 
terzeichnet er m it dem Vereinssekretär Alphonse Mo
rand  die Statuten des Kantonalvorstandes der «Jungen 
Schweiz im W allis» (gedr. in Payerne 1844). Er u n te r
zeichnet auch als Sekretär (Moritz Barman als P rä si
dent) die Proklam ation vom 25. tv. 1844 des Komitees 
von M artigny, wom it sich dieses an die Stelle der « ohn
m ächtigen R egierung» setzt. Nach der Niederlage der 
L iberalen am Trientbach (21. Mai) und dem Anschluss 
des W allis an den Sonderbund m usste A. bis Ende 1847 
in Bex Zuflucht suchen. Von da an scheint er zurück
gezogen und  vergessen gelebt zu haben, obwohl sein 
Name als Sekretär des nach der Kapitulation des W allis 
neugewählten Grossen Rates (Januar 1848) wieder auf
taucht.

2. Joseph. Abt von St. Maurice, Bischof i. p. i. von 
Bethlehem. * 23. x. 1847 in Vince, Gem. Vollèges ; j- in 
Choëx (Monthey) 3. vm. 1914. E r studierte an der Kloster
schule in St. Maurice, wo er nach erhaltener P riester
weihe Lehrer der un tern  Klassen wurde. Kam dann 
als Vikar nach Bagnes. Kurz darau f wurde er als Leh
re r  der hohem  Stufe zurückgerufen und un terrich te te  
nun w ährend vieler Jahre  die R hetorik am Gymnasium 
in St. Maurice bis zu seiner E rnennung  zum S tiftsprior 
und Professorder L iturgie. Als Nachfolger des 6. iv. 1909 
-j- Abtes Peceolat w urde er vom Kapitel am folgenden 
21. April zum Abt von St. Maurice erkoren und am
19. Sept. des gleichen Jahres als solcher geweiht. Nach 
dem Tode des Bischofs Déruaz 1911 wurde Bischof Joseph 
A. vom Heiligen Stuhl m it der interim istischen Verwal
tung der Diözese L ausanne betraut.

3. Julius M o r i tz .  Bischof von Sitten, verwandt m it 
N r 2, * 12. ix. 1845 in Bex, f  11. vn. 1918. 
Besuchte die Schulen in Martigny und das
Gymnasium in Sitten, studierte Philosophie
in Brig und Theologie in Innsbruck unter 
S teinhuber, H arte r, Jung  und Jungm ann. 26. 
v i i . 1870 zum Priester geweiht, promovierte er 
1872 als Dr. theol. Seine praktische Tätigkeit 
begann er als Lehrer am Gymnasium in Sitten.

Seit 24. I I .  1880 C horherr und S tadtpfarrer, zugleich
Professor der K irchengeschichte am Sem inar und des
kanonischen Rechtes an der ju ristischen  Fakultät Sit
ten . 1. x. 1895 w ird er zum Koadjutor m it N ach
folgerecht des Bischofs Ja rd in ie r e rn an n t und am 2.
II. 1896 als T itu larbischof von Troas i. p. i. geweiht. Seit 
dem am 26. II. 1901 erfolgten Tode Jard in iers Bischof 
von Sitten. Sein W erk  Trois m ots sur l’E glise  (Frib. 
1880) erlebte eine 2. Auflage ; seine Flugschriften : S u r  
les m ariages m ix te s  und Décalogue des citoyens chré
tiens  gaben Anlass zu heftigen Polemiken. [ J . G t.J 

A B B O N D I O .  Siehe A b o n d io .
A B B Ü H L .  Fam iliennam e ( =  vom Bühl, Hügel), der 

jetzt unter den Bürgerfam ilien von D ärstetten, G uttan
nen, Hasleberg, Innertk irchen , L auterbrunnen , M eirin
gen, Oberwil und W ildersw il des Berner Oberlandes vertre
ten ist. 1370 : J o h . in Hetendorf. 1451: H e in i , Ammann 
zu Brienz.1603: J a k o b , S tatthalter des N iedersim m entals, 
M ic h e l , ebenso 1615.1727-31 I s a a k , Landsvenner zu Ober- 
hasle. [H . T .]

Isaak  und Niklaus. Sennen aus dem bernischen 
Oberhaslital. Im August 1616 fuhren sie m it ändern 
Landsleuten auf den Jah rm ark t nach Bellinzona, wo 
sie ihre selbstgezogenen Pferde und R inder verkauften 
und gute Geschäfte m achten. Auf dem Heimweg wurden 
sie von Räubern überfallen und getötet. Bern verlangte 
von der Tagsatzung zu Baden strenge Bestrafung der 
Schuldigen und Säuberung des Gebirges von dem Ge
sindel. Uri tra f  sofort die nötigen M assnahmen. — Vergl.
H. H artm ann: B erner O berland.2,1913; p .6 8  f. [H. B r .]  

Arnold. Bergführer, 1778-1830. Von und in G uttan
nen. W ar Knecht beim G rim selspittler, als ihn am 
25. vn. 1812 Joh. Rud., H ieron., Dr. Rud. u. Gotti. Meyer 
u. Dr. Thilo von Aarau neben seinem spätem  Schwager 
Kaspar Huber und den W allisern  Bortis und Volker als Füh
re r  anstellten. E r begleitete jene bis zum 5. Sept. durch das 
F insteraar- u. Aletschgletschergebiet. Ihm  kom m t das 
V erdienst zu, am 16. Aug. als erster m it den beiden W al
lisern den Gipfel des F insteraarhorns bestiegen zu haben. 
Mit Huber führte er Dr. Rud. Meyer am 3. Sept. über den

Strahleggpass (erste Ueberschreitung) nach Grindelwald. 
A. verheiratete sich 26. m . '1816 und liess sich im Boden 
bei Guttannen nieder. E r war im Som m er 1828 m it Prof.
F. J . Hugi im F insteraarhorngebiet. Am 3. m . 1830 wurde 
er unw eit des Grimselhospizes m it 7 ändern von einer 
Lawine verschüttet. Die Leiche w urde erst am 26. Juni 
im Spitalsee gefunden. Die Familie des einen Sohnes A r 
n o l d  w anderte zw. 1850 und 1854 nach Amerika aus. —  
Vergl. R eise a u f  d. Eisgebirge im  Som m er 1812. Aarau 
1813, p. 6, 16-21, 38-45. — Alpenrosen 18111, p. 319, 352; 
1852, p. I, XXXII-XXXVII. -  J . R. W yss : Reise in  das 
B erner Oberland. 1817, p. 753. — F. J. Hugi : N atur- 
histor. A lpenreise. 1830, p. 170-73. [H .  D.]

A B  B Ü H L ,  H e r m a n n ,  von Rüti bei Bülach, Bürger 
zu Zürich 28. ix. 1405. H e in r ic h  Zunftm eister der Gerber 
B 1430-31 u. 1434-37. — Zur. B ürgerbuch  I, f. 127.

A B  B U R G H A L D E N ,  f  Geschlecht im Riesbach und 
in der S tadt Zürich, se itl313naeh  dem zum See 
abfallenden Hang des heutigen Burghölzlihügels 
genannt. — 5. xn. 1337 verkaufen J o h a n n e s  und 
H e in r ic h  A b  B. Haus und Hof an der B urghal
den. Seit 1362 in der Stadt (Auf Dorf) u. im Ries
bach wohnhaft. J o h a n n e s , Zunftm eister zum 
Kämbel 1373 und 1376 (Bapt.). — 28. vm. 1401 
J a k o b  B ürgerrecht zu Zürich. — Siehe  B ur g - 

h a l d e r . W appen : Rotbedachte Burg in m it goldenem 
Sparren  belegtem blauen Feld, über wachsendem g rü 
nem Grund oder Dreiberg. Volles W appen bei Meiss 
und D ürsteier (Geschlechterbücher). — UZ IX, N r 3242. 
— Vögelin: A ltes Zurich  II, p. 476. — Zürch. B ürger
buch I, p. 209. — Zürch. Steuerbücher  I. [F . H.]

A B C H U R U N G .  C h u rs om mlat. cura  bedeutet Pfarr- 
hof, -haus, auch das m it der Pfründe verbundene Einkom 
men \abchuren =  das Pfrundeinkom m en nach bestim m ten 
Gesetzen abteilen, abrechnen.

Zur Reformationszeit fanden hauptsächlich in p aritä ti
schen Gemeinden häufig Ausscheidungen der Pfrundgüter 
zwischen den beiden Konfessionen statt, auch noch in 
späteren Jah rh . in den Gemeinen H errschaften, wo die 
Zuteilung der Pfarrgem einden zu der einen oder ändern 
Kirche stre itig  war. Später erh ielt das W ort, zumal in 
Zürich,die Bedeutung einer Teilung des laufenden Pfrund- 
einkom m ens zwischen einem abtretenden P farrer oder 
dessen Hinterlassenen und seinem Nachfolger. Die S trei
tigkeiten rü h rten  m eist daher, dass die Einkünfte (Zehn
ten etc.) ungleiche Verfallterm ine hatten ; seit E inführung 
der Barbesoldung sind sie verschw unden. Die Gewäh
rung  des Nachgenusses an die H interbliebenen eines 
P farrers w ar anfänglich verschieden. 1532 wurde den 
Erben der Kapläne des Grossm ünsterstifts der Nachge
nuss der Pfründe bis zum Ende des Todesjahres des betr. 
Inhabers zugesichert. Durch die O rdnung wie m a n n  die  
P frü en d en  abcuren solle vom 6. ix. 1592 (St-A. Zür., B III 
5, p. 184) w urde die Regelung der Besoldungsverhältnisse 
bei Pfarrwechsel dem Exam inatorenkonvent übertragen. 
Im  17. Jah rh . schuf m an dafür eine besondere Behörde, 
die Abchurherren . 1710 bestim m te eine weitere Ordnung, 
dass den Angehörigen eines P farrers, der m ehr als zehn 
Jahre die Pfründe innegehabt, der Nachgenuss n u r  für 
die laufende Fronfasten (Vierteljahr) seines Todes zu
komme, w ährend die E rben eines P farrers, der noch 
n icht zehn Jah re  die Pfründe besessen, w ährend der lau
fenden und der darauffolgenden Fronfasten zum Naeh- 

enuss berechtigt seien ; dieser Unterschied wurde aber 
754 aufgehoben und allen der Nachgenuss für zwei F ron

fasten gewährt. Die E rben übernahm en w ährend der 
Nachgenusszeit die Verpflichtung « den Pfarrd ienst unk lag
bar und vernüglich versehen zu lassen », sei es durch  
einen Vikar, den Kapitelsdiakon oder einen N achbarpfar
re r. 1747 w aren die zürcherischen Bestim m ungen auch 
auf die im Landsfrieden stehenden G larner ausgedehnt 
worden, und 1755 w urde die gleiche Ordnung auch für 
die Professoren und Præceptoren gültig  erklärt.

Vergl. S I ,  II 1531, III 446 f. — Bluntschli : M em. 
Tig. 351. — W irz : Gesch. des K irchen- u n d  Schul- 
wesens II, 394 f f .— Baltischweiler: In stitu tio n en  102 f. 
144 f. [W. L. w.]

A B D A N K U N G .  Seit der Reformation bis 1611 sprach 
in Zürich der Zunftm eister am Grabe des verstorbenen 
Zunftgenossen W orte des Dankes für die dem Toten
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erwiesene letzte Ehre, was Abdankung genannt wurde. 
Dieser Ausdruck ist auch in ändern relorm ierten Gegen
den üblich gewesen. Im  Kt. Bern nennt man vielfach 
das vom P fa rre r oder L ehrer gehaltene Leichengebet 
oder die Leichenrede « Abdankung ». Auch bei Leichen- 
m ählern, bei Taufen, Verlobungen, Hochzeiten werden 
« Abdankungen » gehalten von P farrer, L ehrer oder 
einem Gaste. Bei einer Feuersbrunst bedankt der P farrer, 
der L ehrer oder ein Gem einderat die Feuerwehrleute. 
M uster für solche Abdankungen enthalten schon im '17. 
Jah rh . gedruckte « W erbungsbüchlein », wie das von 
,1. B. Sattler, Basel 1609, ein anderes von H. Keller, 
Schulm eister zu W interberg in der Grafschaft Kiburg, 
1679, das Form ularbüchlein des Schulm eisters S. Sche- 
dius in Steffisburg 1619 etc. [A. B.]

AB DEM  B E R G . So hiess früher die zugerische 
Landgemeinde Menzingen, die zusammen m it Baar und 
Aegeri das sog. Aeussere Amt bildete, im Gegensatz zur 
S tadt Zug, m it der sich das Amt 1376 zu einigen gemein
samen Satzungen vereinigte. — Vergl. Joh. D icrauer : 
Gesch. der schiv. E idg . Bd 1, 2. Aufl. p. 428. — UZ II, 
N r 546. — Zürcher Steuerbücher  I, p. XXIII.

AB DEM  H U S . 1. K t. S t. G allen . Geschlecht zu Lü- 
tisburg , M inisterialen (?) der Grafen von Toggenburg, 
identisch m it « vom Huse » (Hausen. Gem. K irchberg, St. 
Gallen) 1268 ? — 1. Herm ann 1317-24. — 2. H einrich  
1309-30 M inisterial. — UZ VIII-X. -  UStG  III und IV.
— Thom m en : Urkk. I, N r 349. [F. H.]

2. K t. Z ü rich . 1. B e r c h t o l d  « ufem » oder « ab
dem 11 us », latein. de domo, 1283-99 regensbergischer 
M inisterial, sesshaft im Städtchen Regensberg. — 2. 
J o h a n n e s  « a  dem Hüse », 1294 Burger zu R heinau. —
3. J o h a n s  « ab dem Hus », h ingerichte t zu Zürich 1350 
als M itverschworener der Mordnacht von Zürich (Ange
höriger des Zuger Ammännergeschlechts?). — 4. J o h a n n , 
der 1386 eine K riegserklärung an die Stadt Zürich sandte, 
stam m t aus Thiengen (Grossherz. Baden). — UZ V-V1I.
-  QSG  XVIII, p. 49. [F. H.]

A B  D E M  H U S E ,  lateinisch D E  D O M O .  Ritterge
schlecht von Baar (Kt. Zug). — 1. J o h a n n e s  1266 als 
ältester Angehöriger. — 2. J o h a n n e s ,  wohl Sohn von 
N r. 1, 1282 zusamm en m it U lr i c h  ; erh ie lt laut späterer 
U rkunde von 1322 (selig !) vom Kloster Kappel die Vogtei 
zu Ebertswil (Kt. Zürich) als Lehen ; R itter? — 3. B e r c h 
t o l d ,  Sohn von N r 2, des Gr. Rats zu Luzern 1318, 
Österreich. Ammann in Zug 1322-1333; Vogt zu Roten
burg 1340, 42 ; Schiedsrichter in der Ratsstube zu Luzern 
und Bevollmächtigter des Klosters Engelberg 1349, er
scheint noch 1353 zu Luzern. Sein Siegel (1322-37) zeigt 
ein Horn in Spiralform . — 4. H e in r ic h ,  Sohn von N r 2, 
Edelknecht 1327, besass bis dahin die Vogtei zu Ebertswil 
als Lehen des Grafen von Habsburg. — 5. J o h a n n e s ,  
S ohn von N r 3, 1346 Am tmann und Meier der Vogtei 
Eschenbach, 1358-67 Vogt zu Maschwanden. Siegelt eben
falls m it dem « S ch n e ck e n h au s» .—• Kopp-W eber : Der 
älteste S teuerrodel Luzerns u n d  die Luz. W affenverzeich
nisse (im Gfr. 62 und 68). -  UZIV, VII, X-XI. -  Siegel- 
sammlg im Landesm useum. [P. X. W. u. E. H.]

AB DEM  T O R  oder T O R E . I. Ratsgeschlecht der 
Stadt Zürich, Ministerialen der Abtei ; erst seit 1250 
deutsch Ab dem Tore, vorher stets lateinisch de P o rta ;  
nachweisbar 1222-91 (1350 ?). — 1. B e r c h t o l d  (1222-54), 
öfters Zeuge in Abteiurkunden als B ürger zu Zürich, ge
nehm igt 1225 (nach 6. Januar) m it 8 ändern Bürgern das 
Privilegium  König H einrichs betr. Bestätigung der Besit
zungen des Klosters Kappel im Castrum  und Gebiet von 
Zürich und sichert m it diesen insbesondere dem Haus an 
der un tern  Brücke Steuerfreiheit zu. 17. xn. 1247 des Rats. 
Bezeugt 1254 m it ändern M inisterialen der Abtei Zürich die 
U rkunde über die V ersöhnung der Grafen von Kiburg 
m it dem Stifte Berom ünster. — 2. O tto , 26. v. 1291, letz
te r  zu Zürich nachw eisbarer sicherer Sprosse ; 1366 noch 
w ird Otten Haus « am Tor », jetzt das Haus « zum Thor », 
Storchengasse 13, in den S tadtbüchern erw ähnt, dasselbe 
1357-76 in den Steuerbüchern  als H errn Otten Haus am 
oder zem Tor. — Ein Verschworener der Zürcher Mord
nacht, R ü g g e r  ab dem Tor, w urde h ingerichtet (gerädert 
oder enthauptet) ; gefallen ist ferner F r a n z e n s  Sohn auf 
Seiten der Verschwornen. — Jedenfalls einem ändern 
Geschlecht ist R u d o l f  vom Tor 1342 (Spitalurk. 264) zu

zuweisen. (W ilhelm us « de Porta », deutsch « vom Tor », 
R itter u. des Rats zu Zürich in der 2. Hälfte des 13. Jahrh . 
gehört der ritterlichen Familie « von IClolen » an, siehe 
Am Tor).

II. j- Geschlecht zu Albisrieden (Kt. Zürich), ohne e r
sichtlichen Zusamm enhang m it dem -j- Ratsgeschlechte zu 
Zürich, gen. 1328.

UZ I-IV, VI, VII (p. 450), XI. — Zürcher S tadtbücher I, 
p. 45. — S. Vögel in : A lles Zürich  I, p. 486. — Zürcher 
Steuerbücher I  (Register : Zem Tor). — J. D ierauer : Chro
n ik  der S ta d t Zürich (QSG  18, p. 49 f.). [K. H.]

AB D EM T U R M  oder T U R N E ,  sehr selten V om  
oder In d e m  T.  ; lat. d e  T u r r e  oder T u r r i .  -j- Minis
terialengeschlecht der Grafen v. Rapperswil, das seinen 
Namen wahrscheinlich vom «Turm  im Tal » (Kt. Schwyz, 
IN’a rre i Altendorf) her hatte. Als ritterliches Geschlecht 
1254 genannt. W appen  nach Neugart (Codex dipi. II, 259) 
schwarzer Turm  in gold. Feld ; vergl. M AG Z  24, p. 220.
— 1. R u d o l f ,  Leutpriester (Pialle) zu Kempten (Kt. Zür.) 
1252. — 2. 11UDOLF (1255-90), R itter, M inisterial des Grafen 
Rudolf v. Rapperswil und des Grafen Rudolf von Habsburg 
und Kiburg, verkaufte 1267 ein G rundstück zu Hegriau an 
d ieL azariter im Gfenn (Kt. Zürich), ohne eigenes Siegel, 
verehelicht m it Hemma von Bächi, Tochter des Hein
rich, Goldschmieds (aus dem Rapperswiler Ministerialen- 
geschleehte « von Bäch ») ; sie machte Vergabungen an 
W ettingen und die Abtei und Propstei Zürich. Weil ohne 
R ittertitel, ist der Rudolf von 1299 nicht m it ihm iden
tisch. — 3-4. Die R itter H e in r ic h  (1259-96) und B u r k h a r d  
(1261-96) waren Rudolfs (Nr 2) Brüder. — 5. A r n o ld  
(1293-95), Vetter eines noch 1305 erw ähnten n icht r it
terlichen H einrich. — 6. H a r tm a n n , tätig 1314 für die 
Befreiung der von den Schwyzern gefangenen Stiftsher
ren zu Einsiedeln, K irchherr zu Neu Rapperswil 1315-19, 
zu Brütten (Kt. Zürich) 1322-35, auf der Ufenau 1322-32, 
Kaplan u. P rokurato r des Abtes von Einsiedeln u. des 
Propstes u. Stiftes Fahr 1324-25 ; Jahrzeit auf der Ufenau.
— Entgegen der Verm utung des UZ gehört der Student 
Ugo 1266 zu Bologna viel w ahrscheinlicher den luzer- 
nischen « vom T urn » zu. — UZ II-V ili, X. — O. Ring
holz : Gesch. des S tifte s  E insiedeln  p. 175. — Gfr. 43, 
p. 250. — Urk. S ta d t-A . R appersw il N r 18. — JZB  
Altendorf (vgl. Gfr. 25, p. 6, Note 3, woselbst noch weitere 
Ausführungen über das Geschlecht). [F. H.]

AB DE M W A S E M ,  auch Am,  An D e m  W .  Von 
Uster (Kt. Zürich) stamm endes Bürgergeschlecht zu Zü
rich. Vielleicht nach einem 1324 genannten Gut « an dem 
Wasen » zu W etzikon benannt. Namensform verschwun
den, Nachkommen vielleicht u n ter den W asm ern  oder 
W asern  (siehe diese Artikel). Jahrzeitstiftungen zu Töss, 
Propstei Zürich und Zurzach. Das Siegel H e in r ic h s ,  Vogt 
zu Rapperswil 1345, zeigt den Schild geteilt und die un
tere Hälfte gespalten. —1. H e in r ic h ,  Ammann der Aebtis- 
sin des F raum ünsterstiftes zu Zürich seit 1309, Bürger zu 
Zürich 1317. — 2. U l r i c h ,  von Uster, B ruder oder Sohn 
von N r 1, Gatte einer Anna, fiel lau t JZ B  der Propstei am
15. XI. 1315 am Morgarten auf österreichischer Seite. — 3. 
F r ie d r i c h ,  Kaplan und C horherr der Propstei Zürich, Sohn 
Ulrichs und Ita 's  laut JZ B  Propstei ; 9. i. 1317 vom Papste 
von einem Geburtsdefekt dispensiert und zu geistlichen 
Pfründen befähigt. — 4. B e r c h t o l d ,  B urger zu Zürich
16. vin. 1313. — 5. H e in r ic h ,  verlieh 1330 den Zehnten zu 
Nossikon (Gem. Uster), den er vom Fre iherrn  U lrich v. 
Bonstetten zu Lehen hatte, an Heinrich, den Sohn seines 
Vetters Ulrich. —  6. Siegel J a k o b ’s ,  1339 Rektors der 
Kirche Gossan (Kt. Zürich), in Urk. Rüti. — Siehe  auch 
Am W a s e n .  -  UZ VIII-XI. -  Mon. Germ. Neer. I. — 
Auszüge aus dem verlorenen JZB  Töss bei D ürsteier : Ge
schlechterbuch E 24, N r 224. — Nüscheler : Gotteshäuser 
p. 288. [F. H.]

AB D E R  H A L D E N  oder A B D E R H A L D E N .  B ür
gergeschlecht der Gem. Richterswil (Kt. Zürich), das sich 
mit C h r i s t e n ,  aus dem Toggenburg, im Jah r 1752 daselbst 
einbürgerte, nachdem dieser längere Zeit schon sich dort 
haushäblich niedergelassen. — St.-A. Zür., B VII 43 (Ur
teilbuch Wädenswil). — J. Frick : Gemeindebuch der 
beiden Zürichseeufer  (1864). — W appenscheibe von 1659 
(Thurtal) siehe im A uktionska ta log  M essikom m er  1904, 
Nr 102. [J. F.]

A B D E R H A L D E N .  1. E m i l .  Physiologe. * 9. m. 1877
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in Oberuzwil (St. Gallen) als Sohn eines Volksschullehrers ; 
studierte  in Basel, wo er 1902 m it einer Dissertation Ueber 
den E influss des H öhenklim as a u f  die Zusam m ensetzung  
des B lutes  a n d e r  m edizinischen Fakultät doktorierte. 1904 
Privatdozent für Physiologie in Berlin, 1908 daselbst P ro
fessor und D irektor des physiolog. Institutes an der tier
ärztlichen Hochschule, seit 1911 o. Prof. an der m edizini
schen Fakultät und Direktor des physiolog. Institu tes der 
Universität Halle a. S. Seit 1914 Ehrenm itglied der Schwei
zer. naturforsch  Gesellschaft. Veröffentlichte seit 1895 über 
450 Einzelarbeiten über Blut, Milch, Kohlehydrate, Fette, 
Eiweissstoffe, Ferm ente, Stoffwechsel, Im m unität. Heraus
geber der F ortschritte  der naturw iss. Forschung  und der 
F erm en tforschung . W ichtigste W erke : B ibliographie der 
gesam ten wiss. L it. über den A lkohol u. A lkoho lism us. 
Berlin 1904. — Neuere Ergebnisse der Eiweisschem ie. 
Jena 1909. — H andbuch der biochem. A rbeitsm ethoden.
8 Bde. Beri. 1909-14. — Biochemisches H andlexikon.
9 Bde. Beri. 1910-14. — S yn these  der Zellbausteine. 
Beri. 1912. — Physiolog. P ra k tik u m .  Beri. 1913. — Lehr
buch der physiolog. Chemie. 3. Aufl. Beri. 1914. — A b
w ehrferm ente. 4. Aufl. Beri. 1914. — Die G rundlagen  
unserer E rnährung . Berlin 1917. Seit dem Ausbruch 
des W eltkrieges 1914 entw ickelt A. eine intensive Tätig
keit als O rganisator von Lazaretzügen u. dergl. — Meyers 
K L . — K ürschners L it.-K a l. 19 io . — B iologenkalender  
Ì914. [H. Br.1

2. F r i t z .  Fabrikan t von und in W attw il. 1851-191 !. 
H ervorragender Politiker und F'ührer der F reisinn i
gen im Poggenburg, seit 1886 Mitglied des st. galli
schen Grossen Rates. Als Fabrikant war er einer der 
letzten Pfleger der Handweberei in der toggenburgi- 
schen Baum W ollindustrie, dann G ründer und Leiter der 
Mechanischen Seidenweberei Abderhalden & Co., Mit
gründer der W ebschule W attw il, e rster Vorstand der 
dortigen gewerbl. Fortbildungsschule, Mitglied der ver
schiedensten Behörden in Gemeinde und Bezirk, beson
ders auch von Schulbehörden. — N bl. S t. G. 1912,
p .  6 8 .  [ H .  B r .1

A B D E R M A T T ,  M a r t in .  Siehe A n d e r m a t t ,  M a r t in .  
AB D E R  R Ü T I .  St. Galler Bürgergeschlecht, seit 

der 2. Hälfte des 13. Jah rh . nachgewiesen und 1762 aus
gestorben. Vom 15. Jah rh . an erscheinen einzelne Ab der 
R üti gelegentlich als Inhaber städtischer Beamtungen.
Der bedeutendste w ar H a n s , Angehöriger der W eberzunft, 
seit 1489 in Stadtäm tern, 1507 A m tsbürgerm eister, 1508 
A ltbürgerm eister (in beiden Jah ren  auch Bote St. Gallens 
an die eidg Tagsatzungen), 1509 « Reichsvogt », 1510 wie
der A m tsbürgerm eister, f  im  gleichen Jahre. — M a t
t h i a s ,  « den m an nan t Alther », evangelischer Prediger u. 
P fa rrer in St. Gallen, zum Vadian’schen Kreis gehörig, 
f  1542. [ B t .]

A B D I C A T I O N  D’O F F I C E S .  U nter diesem Aus
druck verstand das alte genferische Staatsrecht die von 
einer obrigkeitlichen Person oder einem Beamten nach- 

esuchte N iederlegung seines Amtes (office) oder seiner 
telle (emploi). Die A em terverordnungen  der S ta d t (E dits  

sur les offices de la Ville) vom 25. i. 1568 setzten für 
den Bürger, der sich weigerte, die ihm  vom R at der CG 
übertragene W ürde (d ignité) oder Beamtung (office oder 
estât) zu übernehm en, eine Busse fest, sowie auch die 
Strafe eines ein jährigen Zwangsaufenthaltes in der Stadt. 
(Siehe  R e f u s  d e s  c h a r g e s ) .  Das G enfer Gesetzbuch (Code 
genevois) von 1791 (Buch VIII, Abschn. 15) verpflichtete 
die zu irgend einem  Amt oder irgend einer Stelle, sei es 
zum Kleinen Rat, zum R at der Sechzig oder Rat der CG 
E rnannten , ihre Lossprechung (décharge) auszuwirken 
für den Fall der N iedärlegung oder Annahmeverweige
rung  ih rer Aemter. (Siehe  D é c h a r g e ) .  Art. 479 und 480 
der politischen Gesetze ( lois politiques) der G enfer Ver
fassung  von 1794-96 erm ächtigten im Gegensatz hiezu die 
öffentlichen, vom Volk gewählten Beamten, der Verwal
tungsbehörde ihren  R ücktritt zu erk lären , ohne sie zur 
um ständlichen Décharge zu zwingen. Dieselbe wurde als 
Prärogative der Repräsentativbehörde in der G enfer Ver
fassung  von 18 Ì4  (Abschn. HI, Art. 15) für das Amt des 
B ürgerm eisters, S tatthalters und G eneralprokurators bei
behalten. Die D échargeerteilung der ändern Beamten lag 
in der Kompetenz des Staatsrates. Siehe E d its  de la R é
publique de Genève (Genève 1707), p. 25. — Code gene

vois (Genève 1792), p. 572. — C onstitu tion  genevoise 
(Genève 1798 ), p. 117. — Recueil des lois. 1, 1816, 
P- 22. [P. E.

A B  D O R F  oder A B D O R F .  Geschlechter in Zürich, 
Küsnacht, H errliberg, Schlieren, Bonstetten, W ettswil, 
Rifferswil, Em brach (Kt. Zürich) und Staffelbach (Kt. Aar
gau), ohne ersichtlichen Zusamm enhang m it einander 
und bis auf dasjenige von H errliberg (Küsnacht) f .  (Habs
burg. Urbar I-II ; UZ IV und VI. — S S R  Zürich  I).
1. f  Ratsgeschlecht in Zürich. N icht zu identifizieren m it 
den ritterlichen  Abteim inisterialen « In Gassen », latei
nisch de P la tea  oder de Vico (UZ II, N r 885). Möglicher
weise gleicher Abstam mung wie das Rittergeschlecht F id
schi, da der Diakon Johannes, gen. P ellifex  (Kürschner) 
vom 10. x. 1266 identisch sein wird m it dem Diakon dic- 
tus A b d o rf vom 6. II. 1270 und weil in letzterer Urkunde 
ein L. Fütschi und C. P e llifex  dictus A b d o rf  Vorkommen 
und in Urk. 19. vm. 1266 ein Lii. und H. dicti Füzin pel- 
lifices. — Andrerseits H erleitung des Nam ens vom Stadt
quartier « Auf Dorf » oder von einem der gleichnamigen 
Geschlechter um Zürich, z. B. von Küsnacht, n icht aus
geschlossen ; auch mögen neue E inw anderungen im  14. 
Jah rh . erfolgt sein.

W appen. Edlibachs W appenbuch von 1488 in Donau- 
eschingen gibt den Ab Dorf, B urgern, volles 
W appen : Im  weissen Schild rotes m it weis- 
sem Ball belegtes, an  den Ecken m it grünem  
W ulst und gelben Zotten besetztes Kissen. 
Helmkleinot weisser Hut, besteckt m it selbem 
roten Kissen, auf dessen Ball ein gelbgebü- 
schelter weisser Stab steht. Vielleicht handelt 
es sich aber h ier e rst um das W appen der 

seit 1401 in Zürich eingebürgerten Ab Dorf von Küs
nacht, die das W appen ih re r  Heimat angenommen 
hatten . Das bei W öber (Die M ülner v. Zur. I, p. 103) 
abgebildete W appen entstam m t n icht einer alten Quelle ; 
weitere n ich t belegbare V arianten bei D ürsteier E 17, Ni 
43. E rster T räger des Namens 19. m . 1254 : C [onrad]. —
2. J o h a n n e s ,  dictus p e llife x ,  Diakon 1266-70, P riester u. 
St. M arienkaplan am G rossm ünster 1282-93, Blutsver
w andter der Krieg. — 3. H err H e in r ic h  (1273-91), Bürger 
zu Zürich und Hausverwalter der Gräfin Elisabeth v. Hom- 
berg-Rapperswil am W einplatz in Zürich ; kaufte 1286 
deren W eingärten zu H errliberg, Heslibach und W itelli- 
kon, die 1299 seine W itwe M argaretha als Leibrente ih rer 
gleichnam igen Tochter, Klosterfrau im Oetenbach, und 
zu Jahrzeitfeiern der Aebtissin am Fraum ünster aufgab ; 
Mitglied des Som m errates 1291. — 4. H err U l r i c h ,  1277- 
1332, wohl ein B ruder von N r 3, ebenfalls Bürger, Besit
zer eines Hauses am  Salzgässlein (heute Löwengässlein), 
eines E rblehengartens der Propstei zu St. Leonhard und 
eines Gutes am R esteiberg; Gattin Elisabeth Sigrist. —
5. J o h a n n e s ,  wohl ein Sohn von N r 4, 1313 ff., Vogt des 
Grafen E berhard  v. Nellenburg zu Zürich 1321. —  6. R u 
d o l f  1357-76, Hausbesitzer in der W acht Neum arkt, 
n ich t zu verwechseln m it dem Pfister R. im  Nieder
dorf ; R atsherr auf W eihnachten 1373-91, S teuereinneh
m er auf Dorf 1376 und Seckeimeister 1375-76. — 7. 
J o h a n n e s ,  in den Steuerbüchern  1357-69, Tuchscherer, 
1371 m itbeteiligt an der E rm ordung des Johannes von 
Stege aus Uri durch  dessen Neffen R itter E berbart Brun 
(S t.-A . Z u r ., P riv .-U rk .). — 8. J a k o b , Stadtknecht, 
Bezüger aus B ürgerm eister H ansW aldm ann’s H interlassen
schaft 1489, könnte von den 1401 eingebürgerten A. h e r
stam m en. — Vergl. UZ II-XI. — W öber : Die M üler von  
u n d  zu  Aichholz I-III (mit vielen Irrtüm ern). — J. Egli : 
Der ausgestorb. A del von Zürich  (unter Dorf, Ab). — 
Zürch. Steuerbücher  I (mit w eitern Gliedern). — Mon. 
Germ. Neer. I. — Gagliardi : W aldm ann-D okum ente  II, 
p. 183, 287. [F. H.]

II. Sehr altes Geschlecht der Gemeinde Küsnacht am 
Zürichsee, das im H errliberger Zweig noch existiert. 
W appen vielleicht das bei I. beschriebene und von Edli- 
bach überlieferte. Schon 1284 Bauern zu Küsnacht, dicti 
A b D orf, ab deren Gut E inkünfte den Kaplaneien im 
Grossm ünster und in der W asserkirche zu flössen. Der Hof 
Abdorf (1303) oder Aufdorf zu Küsnacht, den 1308 R u d o lf 
Abdorf bebaute, w ar ein Erhielten seitens der Abtei Zürich. 
R u d o l f  der ältere und der jüngere haben 30. vm. 1401 das 
B ürgerrecht zu Zürich erworben. In  K üsnacht existierte
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das Geschlecht bis um  1 6 0 0 ;  ein Ast w ar aber schon ca 
1 4 5 0  in die benachbarte Gemeinde H errliberg gezogen, wo 
er noch verbürgert ist. Die A. besessen h ier bis in 
neuere Zeit den alten Hof Habühl. Angehörige waren 
im 1 7 . und 1 8 . Jab rh . in verschiedenen Gegenden des 
Kant. Zürich M ühlenbesitzer. — UZ V, V II-V ili, X I .— 
Mon. Germ. N ecr. I. — W oher : M iller v. u . zu  
A ichholz  (m it vielen Fehlern). — B ürgerbuch Z ur. I, f. 
2 9 7  b .  ' [ J .  F r i c k  u . F .  H e g i.1

A B  E B N O E D E .  Rapperswiler und Regensberger Mi
nisterialengeschlecht. Siehe  E b n c e d e  (v o n ) .

A B E G G .  In verschiedenen Kantonen der deutschen 
Schweiz seit a lter Zeit vertretenes Geschlecht ; unsicher, 
ob und wie weit gem einsam er Abstammung. Die Verbrei
tung e rk lä rt sich aus der Benennung nach einem der 
zahlreichen Egg,  d. h. von Bergvorsprüngen, wie Egg, 
Egger, Anderegg. Das Schildbild der Zürcher, u. schan- 
hauserischen Abegg soll offenbar ein Egg =  Ecke bedeu
ten.

A. K a n to n  A a r g a u .  Abegg.  Zofinger Bürgerfam i
lie, von den Egg-Höfen (Gem. Strengelbach) stamm end 
und schon im Habsburger U rbar als A b e k k e  bezeichnet. 
Die bem erkensw ertesten V ertreter sind : — 1. W e r n h e r  
(W ernli) a b  E g g ,  A b e g k e , A b e g g e , ist 11. m . 1363 letzter

S i e g e l  d e r  A b e g g  (A a r g a u ).

G te w i'(=  N ik lau s) A b eg g  
1. a ls  S ch u lth e iss  1453. 2. als S ta tth a lter  1468.

S . N ico la i p eck . S . C la v e  ab e g g . ,

Zeuge bei der Belehnung der Grafen Johannes von Froburg 
und Sigm und von Thierstein m it der Landgrafschalt Sle
gati durch Bischof Johannes von Basel ; Vogt zu Farnsburg
25. m. 1367, W aldenburg 24.x. 1379 und Gellerkinden 1.
1.1399. ULB  N r 443 , 448, 511, 566, 1133 und 1138. -  
T rou illat: M onum ents. — 2. C l e w i ,  urkundlich seit 1434 
erw ähnt, ein Blister. Hauptm ann der Zofinger im Allen 
Zürichkrieg. Felds!» chenvogt, später Sp italp lhger. 1450 
Schultheiss von Zofing. n, erw ähnt als solcher 1457 in  : 
H istor. N otizen u n d  A nekdo ten  von Zo fingen; einer der 
W ohltäter des Zolingerkapitels. Letzte N ennung 1477. — 3. 
H a n s , Glasm aler, nahm  Anteil an d< n Burgunderzügen, 
so 1474 nach Hérieourt. 1475 nach Grandson und Orbe, 1476 
als F ü h re r der Zofinger nach Romont. Seit 1478 als Mit
glied des Rats bezeugt, 1509 « alter B auherr » g e n a n n t 
und 1510 als Schultheiss von Zofingen erw ähnt. E r muss 
kurz hernach f  sein. Gemahlin : Tochter des Aerni W iss. 
Als sein Hauptwerk ist die Passion im M ittelfenster 
des Chors der Zofinger Stiftskirche zu bezeichnen.

W appen:  Hauszeichen, bei Clewi m it der Bäckerschaufel, 
bei Hans dagegen verdoppelt. Vergl. QSG 14. — Merz : 
Urk. d. S tad tarch ivs Zof.. m it den Siegeln der Familie. — 
Stadtrechnungen, S liftsurbar, M S ;Tiber die Berufstätigkeit 
des Hans speziell zlSA XV, 46. — Diesem Geschlecht wird 
auch W e r n l i ,  Diener des österr. Kammermeisters Hein
rich  Gessler, angehören, der 1380 um einen Hengst den 
Turm  Aspermont zu Grüningen von den Landenberg- 
Greifensee erkaufte ; vielleicht identisch m it N r 1. 
Vergl. D iener: Haus Landenberg, p. 64. — UB Basel
land. [ F .  XV ERN LI U. GrÆNICHER.1

B. K a n to n  O b w a ld e n . Ab Egg, Autegg, A ll 
d e r  Egg. f  Landleute zu Unterwalden ob dem W ald. 
Kilcher zu Kerns und Sarnen, bezw. von Schwändi und 
Lungern. H e in i  -j- bei Sempach 1386.

Die jetzt noch existierenden Landleute dieses Namens 
stam m en aus Schwyz und sind erst seit 1776 in Obwalden. 
Sie sind Kilcher zu Kerns und Freiteiler in Sarnen. — Vergl.

HBLS — 4

Küchler :> /S  Biblioth. Obwalden. — D ürrer : E in h e it Un~ 
lencaldens. — Jahrzeiten-U rbar Sarnen. [AI. T r u t t h a n n . ]  

C. K a n to n  S ch aiT hausen . Ahegg ; früher Ab Egg, 
Eck, Egli, Egga. Seit' 1520 irî Schafihausen 
sesshaftes Bürgergeschlecht, dessen H erkunft 
bis heute unbekannt ist. W appen : in Silber 
auf grünem  Dreiberg ein auf die Spitze ge
stellter bis zum obern Schildrand reichender 
d re istrahliger ro ter Stern i E ck?). -— 1. W e r n l i  
( W e r l i n ,  W e r n h e r r ) ,  der ältere, 1526 H aupt
m ann in venezianischen Ilensten , 1544Haupt- 

m ann eines Fähnleins im französ. Dienst. Noch 1557 an 
der Spitze eines solchen in Châlons sur Saône und 1558 
bei der Belagerung und Eroberung von Calais. — 2. W e r n l i ,  
der jüngere, *1o44, Hauptm ann der Artillerie. — 3. 
S e b a s t i a n  (B a s t ia n ) ,  *1551, w ar 1580 K ornam tm ann, 1587 
R ichter des schaffh. Auszuges im M ülhauser Krieg. 1592/93 
Landvogt im Maintal (Tessin). — 4. H a n s  W e r n e r ,  nim m t 
als oberster Profos, und — 5. H a n s  L u d w ig , als Furie r am 
M ülhauserzug teil. — 6. H a n s  U l r i c h ,  1587 an der Spitze 
eines schaffh. Fähnleins im Heer des Königs von Navarra, 
kämpfte 1589 in französ. Sold gegen den Herzog von Sa- 
voien, w ar 1594 Hauptm ann des Umzugs im W eissen 
H arnisch, durch welchen man damals den Gründungstag 

Schaffhausens (St. Bartholomäus) 
festlich zu begehen pflegte. — 7. H a n s  
K a s p a r , * 15t>3, ward1o87 Schreiber, 
1599 Meister des Spitals ; Hess die 
alte Kirche zu Löhningen, einer 
G rundherrschaft des Spitals, ab
brechen und eine neue erstellen. 
— 8. E m a n u e l, Dr. med., Sohn 
von 7, * 1584, ward 1611 Stadtphy- 
sicus. — 9. H a n s  U l r i c h ,  Sohn 
von 3, 1584-1622, zog der Fam i
lientradition getreu ebenfalls als
Hauptmann einer Kompagnie nach 
Frankreich . — 10. H a n s  U l r i c h ,  
Müller, 1643-1714, Mitglied der
Bäckerzunft, 1688 des Grossen Ra
tes, 1704 Vogtrichter, 1707 Zunft
meister, 1713 Oberjägerm eister und 
Hauptm ann einer Madlkompagnie. 

1919 zählt das Geschlecht n u r noch wenige Mit
glieder. — Vergl. : Leu  I, 9. — Heg. zu den Chroni
ken von R iieger u n d  H arder. — Spleiss : Chronik  
der S ta d t Schaffh. 1. — Stokar : Tagebuch 1520-29. 
— K irchholer : Schaffh. Jahrbücher 1519/29. — Fest
schrift des h ist -ant. Ver. Schaffh. 1906. — Genealogi
sches R eg ister der S ta d t Schaffh. — Schaffh. W appen
buch 1819. [ B æ s c h l i n  unit W a n n e r  K e l i .e r .1

D. K a n to n  S c h w y z . Abegg, Ab Egg, Ab Eck.
Alles Schwvzer Landleutengeschlecht. Pas von 
jeh er zu den reichsfreien Geschlechtern ge
hörte. Es hatte  seine Stammsitze ans uralten 
Zeiten in der alten Pfarrei Steinen. Einzelne 
Sippen dieses Geschlechts hatten später ihre 
W ohnsitze auch in Sattel, Steinerberg (nach 
der kirchlichen A btrennung von Steinen), 
A rth, Lowerz, Seewen, Schwyz, B runnen. 

Irgendwelche genealog. Beziehungen zum gleichnam igen 
Z iirchergeschlecht sind n icht ersichtlich. Auch ist die 
Verschiedenheit der W appen dazu angetan, einen Zusam
m enhang zu verneinen. Die Schwyzer A. führen im 16. 
und 17. Jah rh . H ausm arken : entw eder 2 gekreuzte, oben 
verbundene W olfsangeln, oder ein A m it aufgesetztem 
K reuz; seit dem 18. Jah rh . einen viergeteilten Schild,
1 und 4 je ein A oder einen Stern in rot, 2 und 3 je einen 
Granatapfel in blau. (MHVS). — Die A. bekleideten von 

jeh er eine oder m ehrere R atsherrenstellen. Jeder der 
Viertel w aren durch 10 R atsherren vertreten ; an ih rer 
Spitze stand ein Siebner. Das Kollegium der Siebner 
hatte un ter anderem  wichtige finanzielle Befugnisse, in 
dem sie den Landeshaushalt leiteten, des Landes Steuern 
und Bräuche festsezten. Sie zogen die Landessteuern ein 
und sorgten für Einzug der indirekten Gefälle u. Abgaben. 
Sie übten die Aufsicht über die Erfüllung derW ehrpflicht, 
ebenso die allgemeine Polizei. Es ist selbstverständlich, 
dass der Einfluss der Siebner in den Vierteln gross 
und nachhaltig war und den Inhabern dieses Amtes eine

Hans A b egg , 
S ch u lth eiss  1510. 

S. Hans abeg.
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Vorzugsstellung verschaffte. Das Geschlecht ha tte  Jahrzei
ten gestiftet in Steinen, Steinerberg, Sattel und Arth. — 
Es sind zu erw ähnen : Hans, von Steinen, fiel im alten 
Z ürichkrieg  1443; Ulrich, von Steinerberg, 1514; Ge
sandter J ohann, 1710. Das Geschlecht zählte 6 Siebner,
1 Obervogt, 5 Vögte, 1 H auptm ann, 2 L andschreiber,
1 Tagsatzungsgesandter. 3 W eltpriester, 5 Ordensgeislli- 
che, u. s. w. — R ühm licheres ist zu melden von: D o m i
n i k ,  aus Schwyz, 1789-1826. Er besuchte höhere Schu
len, studierte  Latein in Schwyz (Ivlösterlischule) und 
M uri, hörte R hetorik und Philosophie in St. Gallen; 
dann, in der Absicht Arzt zu werden, Physik, Anatomie, 
Physiologie u. s. w. auf den Universitäten Turin  und 
Padua. Dabei beschäftigte er sich auch erfolgreich m it 
Musik und galt schon m it 19 Jahren  als Meister des 
Violinspiels. 1781 w urde ihm  die Schulherren  (P rim ar- 
lehrer) -Stelle in Schwyz übertragen. Als trefflicher Or
ganist (seit 1799) vervollkommne te er die Kirchenm usik 
in Schwyz und kom ponierte auch Operetten. Als L ehrer 
bem ühte er sich um  die R eorganisation des Schulwe
sens, errichtete eine Norm alschule nach Anweisung von 
St. U rban und führte die dortigen Schulbücher ein. 
Seine Söhne Jo se f  M aria und Dominik versahen nach 
des Vaters Ableben ebenfalls den Schulm eister- und 
O rganistendienst in Schwyz. F ran z  K a rl,  Landesfür
sprech, hat als Besitzer des W irtshauses zum Kreuz und 
des Kurhauses zum W eissen Rössli in Seewen das dortige 
Mineralbad (siehe Jos. Ant. und Rochus Ab Yberg) zu 
Beginn der 1830er Jah re  durch  neue E inrichtungen in 
W iederaufnahm e gebracht. [S t ïs e r  u. Kælin.]

E. K a n to n  Z ü ric h . In einer Reihe von Gemeinden am 
'Zürichsee eingebürgert, wohl m it gem einsam er Herkunft 
von Rüschlikon. Das Geschlecht hat sich an diesem Ort 
Jah rhunderte  lang m it dem Metzger-, W irte- u. Bäckerbe
ru f abgegeben und schon im 16. u. Anfangs des 17. Jah rb . 
nach Kilchberg -j-, "VVollishofen -j-, Meilen f , Zürich, Thal- 
wil T, Horgen, Küsnacht, W iedikon und W ipkingen 
verpflanzt. Von M önchaltorf aus erfolgte eine E inbür
gerung in W in te rth u r 1910.

I. Stam m avter des gesamten Geschlechtes am Zürich
see ist H u g , der 1455 erstm als zu R üschlikon  (in der ehem. 
Obervogtei Horgen), unbekannt woher, erscheint. W ap

p e n  der R üschlikoner Abegg : 1. Schwarzes 
Hauszeichen in gelb auf grünem  Dreiberg ; 
ohne Dreiberg als Helmkleinot ; Helmdecken 
gelb-schwarz (W appenscheibe mit, vollem W ap
pen 1688 im histor. Museum St. Gallen ; ähn
lich die D arstellung bei D ürsteier u. Meiss). 
— 2. Variante : Hauszeichen m it R ing ; da
rüber das Eck der stadtzürcherischen B ran

che, von der auch der Flug stam m t (W appenscheibe m it 
vollem W appen 1646, Sam m lung Graf Revertera). Das 
Geschlecht w ird in allen Aemtern genannt, die die Ge
meinde und der R at zu Zürich für die Vogtei zu verge
ben hatten . — 1. J a k o b , Untervogt zu Thalwil und Kilch
berg 1646 (W appenscheibe). — 2. H a n s  Ja k o b , * 1609, 
Hauptm ann und Untervogt zu Thalwil und Kilchberg ; 
Gattin Marg. Frey, * 1612 (W appenscheibe 1688). — Nä
heres über einzelne Glieder siehe bei A. Näf : Die Gem. 
R üschlikon  1881. — Fam ilienetat bei J .F r ic k  : G emeinde
buch der beiden Zürichseeufer  1864. [J- F. u. F. H.]

II. Die A b e g g  in der E nge  f .  Jakob, aus der Enge, 
der «Meinen Gnädigen H erren in den beiden Aemtern 
zum F raum ünster und zu den Barfüssern nunm ehr etliche 
Jahre  ehrlich  u. wohl gedient und dessen sel. Grossvater 
in Meiner H erren Nöten gen Kappel gezogen, selb- 
d ritt daselbst geblieben ist und sich auch ehrlich  gehal
ten hat », erhält das B ürgerrecht zu Zürich 24. xii. 1599 
und w ird Zünfter zur Konstaffel ; Schiffmeister 1602, 
Zünfter zu Schiffleuten. Bürgerbuch Zürich  II, p. 34, und 
G. Keller-Escher : P ro m p tu a r. [F. H.]

III. Die A h e g g  zu Horgen. E inbürgerung eines Gliedes 
ohne m ännliche E rben 1887 in  Zürich. W appen  : W ie 
die stadtzürcher. Linie A, d. h. wie in Meyer’s W appen
buch 1674 m it Ziehmesser im Schildhaupt.

H erkunft bisher n icht feststellbar. F rü h er m eist Hand
w erker, insbesondere T ischler ; in neuerer Zeit auch 
Seidenfabrikation, Bleicherei, Mechanik. In Gemeinde- u. 
Kantonsbehörden. — 1. Hans, der Stam m vater (c a '1598- 
1678), Tischler, verehel. m it Anna Biber von Horgen 13.

m . 1627 (erstes Vorkommen des Namens in Horgen) ; 
wohl von W ollishofen oder Rüschlikon. — 2. Hans Jakob 
(1731-86), T ischm acher u. W achtm eister, erstellte 1780 
ein Modell zur neuen Kirche. — 3. Hans J akob (1764- 
1836), Schreiner u. Bleicher, L eutnant, verehel. m it Elisab. 
Nägeli. Als eifriger P atrio t am sog. Stäfner Handel betei
ligt, wurde er Jan . 1795 zu einer Busse von 75 Pfund 
ins Arm engut verurte ilt, nach U nterdrückung der Un
ruhen  körperlich gezüchtigt und aus der Eidgenossen
schaft verbannt. Nach Erlass der Amnestie kam er von 
Ravensburg anfangs 1797 zurück. — 4. Hans R udolf 
(1793-1860), Sohn eines gleichnam igen B lattm achers, 1814 
in Basel ordin iert, Katechet in U nterstrass bei Zürich seit 
1818, O berlehrer in Thun seit 1820, P fa rre r in Meiringen 
seit 1828, in Laupen (Bern) seit 1837, in  W angen seit 1847 
(W irz : E ta t). — 5. IIans Heinrich A.-Glogg (1805-74), 
Sohn von 3, Kaufmann, Q uartierm eister, M itbegrün
der der grossen Seidenweberei Horgen, der Seidentrock
nungsanstalt und der Schweizer. K reditanstalt in Zürich, 
V ertreter der Seidenfirma Arles Dufour & Co. in Lyon. — 
6. Hans Jakob A .-S c h æ p p i (1801-71), Sohn von 3, Blei
cher, Gem eindepräsident, S ta tthalter, G rossrat etc. — 7. 
J ohannes A.-Schmid (1808-72), Sohn von 3, Bäcker beim 
« Schwanen », Erfinder der nach ihm  benannten « Johan- 
nes-Brötli ». — 8. Karl A.-Rüttimann (1810-69), Sohn 
von 3, M aschineningenieur bei Escher W yss u. Co., 
Erfinder des Banc à broches für die Baumwollspinnerei.
— 9. Karl A.-Madon (1840-1900), Kaufmann, Ingenieur, 
Besitzer einer grossen Seidenspinnerei u .- Zwirnerei in 
Savigliano, Italien , f  in Rosario (Argentinien). — 10. 
J ohannes A.-Veith (1843-1915), Sohn von 7, Kaufmann und 
Fabrikdirektor in Bregenz, seit 1893 in Horgen, In i
tiant und 1900-12 Leiter des dortigen Gaswerkes etc. Die 
Gemeinde stiftete ihm  1913 eine W appenscheibe. E r
forschte die Geschichte der A. von Horgen, -j- in Oberrie
den (ZW C hr. 1915, p. 99 m it Bild). -  11. Jakob A.- 
Jaun (1846-1912), Besitzer einer Bleicherei m it Sengerei 
u. A ppretur in Horgen (ZW C hr. 1915, p. 100 m it Bild).
— 12. E m i l ,  * K üsnacht 1885, Dr. phil. S tudierte in 
Zürich Germ anistik, indogerm an. Sprachwissenschaft und 
Sanskrit, in Leipzig indische Philologie u n ter W indisch, 
Völkerpsychologie u n ter W undt, allgemeine Sprachwis
senschaft. Prom ovierte Zürich 1909. Diss. : Die L a u te  der 
M undart von Urseren ; deren E rw eiterung : Die M undart 
von Urseren (Beiträge zu r  Schweizerdeutschen G ram 
m a tik  ; hg. v.. A . B achm ann. Bd 4, 1910). 1909-11 Redak
tor am Schweiz. Idiotikon, 1913-15 L ehrer am Sem inar 
Küsnacht, 1918 Privatdozent an der Universität Zur. Be
arbeitete 1909-10 die Bibliographie fü r  allgem . Sprach -  
W issenschaft in den Indogerm anischen  Forschungen. 
1914 Beitrag zur Festschrift für E rnst W indisch : Die 
Lehre vom  Sphota  im  Sarvadarsanasangraha. — J. 
Frick : Gemeindebuch der beiden Zürichseeufer 1864. — 
J. Strickler : Gesch. der Gem. Horgen  1882. [F. H.l

IV . Die A b e g g  zu K üsnacht. E inbürgerungen in Zü
rich  1823 u. 1877. W appen  : W ie die stadt
zürcherische Branche A ; Beizeichen weisses 
Metzgerbeil m it gelbem Griff über dem Eck 
(Eglis W appenbuch 1860 u. 1869) ; heute wie
der die seit 1877 in  Zürich E ingebürgerten 
ohne das Beizeichen (J. Frick : Gemeindebuch  
der beiden Zürichseeufer  1864). Angesehenes 
Geschlecht. Stam m t direkt von Rüschlikon, 

indem sich 1. Hans R udolf von Rüschlikon als Land
schreiber der Obervogtei Küsnacht um  1625 im Gold
bach daselbst niederliess. — 2. E iner seiner Enkel, 
Hans H einrich, der H auptm ann, wurde gegen Ende des
17. Jah rh . Untervogt der Vogtei. — 3. Heinrich , -|- 1789, 
Fähnrich . — 4. J ohannes (1763-1832), Sohn eines Land
schreibers Rudolf, w ar zur Zeit der französ. Invasion 
und der Helvetik Gem eindepräsident von Küsnacht und 
hatte m it der E inquartierung von Russen, O esterreichern, 
Franzosen und helvetischen T ruppen viel Arbeit. Aus sei
ner 1. Ehe stam m t der B ürgerrechtserw erber zu Zürich 
von 1823, aus der 2. Jakob, Zunftrichter (1802-72), sowie 
Gem eindeammann K aspar A .-B leu ler  (1803-50), Vater von 
N r 7. — 5. J o h a n n  J a k o b ,  Sohn des Zunftrichters 
Jakob und Enkel von N r 4 (23. vu. 1834-17. II. 1912), In 
dustrieller und N ationalrat in Küsnacht. Besuchte die 
Seidenwebschule in Lyon, wo er zugleich in einem Seiden-
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gescbäft arbeitete. 1859-89 Seidenfabrikant, seither aus
schliesslich dem öffentlichen Leben sich widmend. Libera
ler zürcherischer Verfassungsrat 1868-69, als welcher er

am 31. m. 1869 für die 
neue demokratische Ver
fassung stimm te. 1869-1911 
Mitglied des Zürcher. Kan
tonsrates (1902 dessen P rä 
sident), 1890-1908 des Zür
cher. Erziehungsrates, seit 
1887 des Schweiz. Natio
nalrates, dessen wichtig
sten Kommissionen er als 
Mitglied und Präsident an
gehörte und dessen 22.
Legislaturperiode er am
4. xii. 1911 als A ltersprä
sident eröffnete. M itgrün
der 1881 und seither P rä 
sident der Aufsichts
kommission der Zürcher. 
Seidenwebschule im Let
ten-Zürich. Seiner Heimat
gemeinde diente er in 
verschiedenen öffentlichen 
Stellungen. -Verdient um 
das Zustandekommen der 

rechtsufrigen Zürichseebahn. Infanterie-M ajor. In seinem 
Testam ent bedachte er verschiedene gemeinnützige Ver
eine m it 176 000 Fr. (Nekrologe siehe N Z Z  1912 N r 49,
233 und 252; ZW C hr. 1912, p .77-79 m it Bild. — Z u m  A n 
denken an J. J. Abegg, N ationa lra t  (Stäfa 1912) ; m it 
Bild). — 6. H e r m a n n , B ruder von N r 5 (1843-18. ix. 1916), 
diente der Gemeinde in verschiedenen Aemtern, 1886-92 
Gemeindepräsident. — l .K ar l  A .- A r t e r ,  *10. iv. 1836 in 
K üsnacht; seit 1877 in Zürich verbürgert (Abegg B), f
23. vin. 1912 ; Sohn des Gemeindeammanns Kaspar und 
Enkel von N r 4. Verlor m it 14 Jahren  den Vater. Be
suchte P rim är- u. Sekundarschule in Küsnacht und 1 
Jah r Industrieschule in Zürich. 16jährig zog er nach 
Italien zur E rlernung  von Rohseidenhandel und -indus
trie . Mit 20 Jahren  tra t  er in Zürich in das Seidenfa
brikationsgeschäft von Sai. Rütsehi-Bleuler ein. 1857 
wurde er nach New-York gesandt, um die durch eine 
scharfe Handelskrisis bedrohten Interessen der Firm a 
zu w ahren, was er in glänzender W eise tat. Nach sei
ner Rückkehr, 23 '/.2 Jahre  alt, verehelichte er sich mit 
Emma Arter von Zürich. 1861 gründete er m it A. Rübel 
die Firm a Rübel & Abegg, Seiden-, Bank- u . Effekten
geschäft, welche über 23 Jahre bestand. Die H auptarbeit 
Abegg-Arters aber lag auf finanziellem Gebiet. 1868

wurde er in den Ver
w altungsrat der Schweiz. 
K reditanstalt berufen, die 
sich im 12. Jahre ih rer 
Geschäftstätigkeit befand. 
1881 wurde er Vizepräsi
dent und 1883 Präsident 
dieser Bank, welches Amt 
er bis 1911 m it Ehre und 
Auszeichnung führte. Die 
Entw icklung der Kredit
anstalt während dieser 
Zeit ist in erster Linie 
sein W erk. 1911 bis zu 
seinem Tode war er deren 
E hrenpräsident. Ausser- 
dem war er Präsident der 
Société Anonyme de Fila
tu re  de Schappe in Lyon, 
P räsiden t des Elektrizi
tätsw erkes Strassburg, Vi
zepräsident der Banca 
Commerciale in Italien, 
sowie der Unfallversiche

rung  Zürich (seit 1869) und der Transportversicherung 
« Schweiz » in Zürich (seit 1875), die beide unter seiner Mit
wirkung entstanden sind ; Präsiden t des Verwaltungsrates 
der Bank für Orientalische E isenbahnen seit 1890, der Bank 
für Elektrische Unternehm ungen seit 1895 ; Verwaltungs

ratsm itglied der Betriebsgesellschaft der Orientalischen 
E isenbahnen, der Eisenbahngesellschaft Saloniki-Monastir, 
der Bagdadbahn, der Gotthardbahn, der Deutsch-Uebersee- 
ischen Elektrizitätsgesellschaft, der Compafia Barcelo- 
nesca de E lectricidaa, der Aktiengesellschaft vorm. Doll fus, 
Mieg & Co. in Mülhausen u. a., ferner langjähriges Mit
glied des zürcherischen Handelsgerichtes. Abegg-Arter 
hatte einen von Grund aus nobeln, goldlautern, offenen 
C harakter und ein bescheidenes Auftreten. Ueberall und 
stets war er hülfsbereit, wollte aber nicht, dass von sei
nen guten W erken gesprochen werde. Nie wurde 
um sonst an seine Freigebigkeit appelliert ; es sei hier 
n u r an die Spende für die Pensionskasse der Universi
tätslehrer erinnert. Vergl. ZW C h r.  1912, p. 357-362 mit 
Bild und 1906, p. 65. — Die Schweiz 18, 1912. — N Z Z  
1911, N r 85 ; 1912, N r 238-240. — Zurlinden : Zürich  Bd 2, 
p. 396 ff. (mit Bild). — K arl A begg-A rter  [Denkschrift] 
Zürich 1913. — 8. K a r l  A .-S t o c k a r , Sohn von N r 7,
* 1860. Besuchte die Schulen in Zürich. 17jährig kam er 
für 3 Jahre zur E rlernung von Rohseidenhandel u .- in 
dustrie nach Italien, dann nach kurzem Aufenthalt in 
England für 1 Vu Jahre in Seiden- u. Bankgeschäfte nach 
New York, w orauf er eine Reise durch  Japan, China, 
Indien, Aegypten, Türkei unternahm . 1884 gründete er in 
Zürich die Firm a Abegg & Co. (Spinnereien, Zwirnereien 
u. Rohseidenhandel). ìn  Russland baute er eine vorbildli
che Seidenzwirnerei, die zu den produktionsfähigsten der 
W elt gehörte. Lange war er Präsident der Seidenwebereien 
Stünzi Söhne A.-G. Horgen und später Mitglied von deren 
Verwaltungsrat. Ausserdem ist er Präsident der Maggi
gesellschaft in Kemptal, Verwaltungsrat der Schweiz. Kre
ditanstalt, der Unfallversicherung Zürich, der Schweiz. 
Rückversicherungsges., der Darlehenskasse und Mitglied 
der Handelskammer Zürich. 1890 verehelichte er sich 
m it Anna Stockar von Zürich. — 9. A u g u s t  A . - R ü e g g ,  
Bruder von N r 8, * 1861. Besuchte die Schulen in Zürich 
und die Handelsschule in Genf. 18jährig kam er nach 
Italien wo er die Firm a W ild und Abegg, jetzt Cotonifi
cio Valle di Susa A. Abegg & Co. gründete. Aus kleinen 
Anfängen entwickelten sich diese Baumwollspinnereien 
und -Webereien, die heute zu den m ustergültigsten und 
gewaltigsten in Italien zählen. 1889 verehelichte er sich 
m it Anna Rüegg von Zürich. In A nerkennung seiner 
Dienste verlieh ihm der König einen Orden m it dem 
Rang eines Commendatore, eine für Ausländer äusserst 
seltene Ehre. E igentüm er des frühem  Graf Platergutes 
« zum Brölberg » in Kilchberg am Zürichsee seit 1896. — 
Vergl. Zürcher Bürgereta ts  1877-1911. — Gert. Mitteilgn 
von H errn  C. Abegg-Weiss in Zürich. [E .St.,F .H .n.J.F .]

V . Die A b e g g  zu M eilen , von denen m an bisher 
m it U nrecht annahm , sie seien aus dem Lande Glarus 
dahin gekommen, stam m en aus dem Mönchhof (Gem. 
Kilchberg) und sind dam it ein Zweig der A. von Rüschli- 
kon. H a n s  kam etwas nach 1541 durch Uebernahme 
eines dem ehemaligen Kloster Kappel gehörenden Hofes 
nach Meilen. E iner seiner Söhne, H e in r ic h ,  der Gerber, 
erwarb 11. x i i .  1579 das B ürgerrecht zu Zürich und ist 
der Stam m vater der heutigen altzürcherischen Abegg 
fsiehe  Zürcher Branche A). Der Schneider H a n s  wurde, 
weil « sich seine Altvordern in der Stadt Zürich Nöten 
wohlgehalten und ih r Leben gelassen », den 8. xn. 1607 
Bürger zu Zürich. — Heute in Meilen [J. F.]

V I. Die A b e g g  zu W iedikon-Zürich. Ja k o b , *10. x. 
1685, 1706 in Zürich ordiniert, wurde 1710 Rektor zu 
Zweibrücken und 1726 Pfarrer an der St. Peterskirche 
zu Heidelberg, wo er -j- 1744 (Leu I). E r hinterliess 
einen Sohn Jon. F r ie d r ic h , der zu Zürich studierte und 
1751 P farrer zu Roxheim und Grossbockenheim in der 
Pfalz wurde (Leu-Holzhalb  I, p. 3). — J o h a n n  K a s p a r
* 1811, Gemeindepräsident. D irektor der Salzverwaltung 
des Kt. Zürich ; 1879 nach Nordam erika ausgewandert, 
woselbst das Geschlecht in Payou-Utah wohnhaft ist. — 
Fam ilienbestand siehe J. Frick : Gemeindebuch des 
L im m a tta les  II, 1863. — Bürgereta ts Zürich  1904-11 
und B ürgerbücher W  im Stadtarchiv Z. — C. Escher : 
Chronik der ehem. Gem. W iedikon und  Aussersihl. Zur. 
1911. [F. H.]

V II. Die A h e g g  zu W ipkingen-Z ürich , heute vielfach 
in der Fremde. Zahlreicher 'Fam ilienbestand 1863 (J. 
Frick : Gemeindebuch des L im m atta les  1). — Schon in

J. J. A b e g g , N ation a lrat  
in  K ü sn ach t (1834-1912).

Karl A begg-A rter. 
(1836-1912).
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der 1. Hälfte des 17. Jah rh . verkom m end (seit'1648), gab das 
Geschlecht der Gemeinde im 18. Jahrb . eine Reihe von 
Untervögten, Seckelm eistern und Schullehrern. — 1 .W il 
p e r t . Seckeim eister, 1802 Kantonsgerichtssuppleant. —
2. Eduard (1838-1915), 1891 B ürgerrechtserw erb in Zü
rich  (Abegg C.). Kassier und P rokurist bei Escher Wyss 
& Co., Mitglied der Kirchensynode. — 3. L udwig (1846- 
99), Kaufm ann, B ürgerrechtserw erb in Zürich 1875 
(Abegg C). — 4. J a k o b  (1812-86). Kaspars Sohn, Fabrikdi
rek to r, -j- in Calw (W ürttem berg). — 5. A l b e r t  (1845- 
1907), dessen Sohn, Ingenieur u. F abrikan t in Zürich. —
6. F r etz , Sohn von 5, * 1879, Dr. ph il., Chem iker in Duis
burg (Preussen). Diss. (Aachen 1907) : Ueber die qua n ti
ta tive  B estim m u n g  von Z in k  durch D estillation der 
zin kha ltigen  Stoffe im  Chlorwasserstoffgasstrom. — 
Vergl. C. Escher und R. W äch te r: Chronik der Gem. 
W ip kin g en . Zür. 1917. — C. Escher : Chronik der Gem. 
Ober- u . Unterstrass. Zür. 1915. — A S H R  7, 912 ff. — 
B ürgereta ts v. Z ür. 1875-1911. — B ürger bûcher W  im 
Stadtarchiv Zür.

V i l i .  Die A b e g g  zu Zürich. A von Meilen 1579 und 
1607 ; B von Küsuacht 1823 und 1877 ; C von W ipkingen 
1875 ; D von Borgen 1887 ; E Eingem eindete 1893. W appen  

der Abegg A : Dreieckiger Stern oder eher ein 
« Eck ». weiss in ro t auf grünem  Dreiberg, 
begleitet von 2 gelben S ternen. Schild K o n r a d s  
auf Küferhandwerksscheibe 1629 im Landes
m useum . Rolweisse Helm deck en. R oter Flug 
belegt m it dem Schildbilde. Oefters Berufs
beizeichen über dem Eck. z. B. Gerberm esser 
in Meyers W appenbuch 1674. Doppelflug als 

Kleinot belegt einm al m it Schildbild ohne Dreiberg im 
Glasgem älde^H a n s  K a s p a r s ,  Bürgers zu Zür., von 1694 
(Eigentum J. Abegg-Veiths Erben in Oberrieden). Die 
Abeggzu Schaffhausen, von Bendlikon (?) gebürtig, führen 
dasselbe Schildbild, aber in ändern Farben. — 1. H e in 
r i c h ,  von Meilen, Bürger zu Zürich seit 11. xir. 1579, 
Zünfter zur Gerwe und Stadtläufer, f  1630. Der Schneider 
Hans A. von Meilen, B ürger zu Zür. 1607 (siehe 
Abegg V), ist jedenfalls kein Sohn von N r 1. — 2. H e in 
r i c h '(1617-81), Enkel von N r 1 u. Sohn des Holzmessers 
Konrad, Küfer. Zünfter 1641 und Zwölfer bei den Zimmer
leuten 1673, E herichter 1678. — 3. R u d o l f ,  *1632, -j- 30. vm. 
1673, Rotgerber, S te llrich ter 1668, Zwölfer der Gerber
zunft 1673. — 4. II ANS K a s p a r , 1633-93. B ruder von N r 3, 
Ziinfter zur Gervve, Substitut zu Knonau, wo sein Schwie
gervater Landschreiber w ar, und R atsprokurator ; tra t 
Ì692 im Namen der drei Viertel Agno, Riva und Capriasca 
auf ( A S I ,  Bd 6. 2 b, 2098). — 5. H a n s  H e in r ic h .  1688-1715,
V.D.M. — 6. H a n s  J a k o b , C hirurgus ju ra tu s 1714, Zünfter 
und Pfleger zum Schwarzen Garten 1726, Zwölfer 1726, 
E herich ler und R eform ationsherr ; Obmann am Almosen
am t 1727. — 7. H a n s  K o n r a d , 1677-1755, deutscher 
H ausschulm eister. — 8. H a n s  K a s p a r , 1658-1721. U hren
m acher (?), Zünfter zur Gerwe 1692, Zunftschreiber und 
L andschreiber zu W iedikon, gemässigter F ü h re r in den 
bürgerlichen U nruhen 1713 ; übte wegen seiner Kenntnis 
der Zürcher. Geschichte und Verfassungsverhältnisse und 
seines C harakters auf seine M itbürger bedeutenden E in
fluss aus. Verfasser einer öbändigen handschriftl. B e
schreibung der bürgerlichen Unmihen u n d  S taatsre- 
forn ien  zu  Z ü rich , anno 1713 ; im Anhang E rläu terung  
der Handwerke (St.-A. Zür., B III 14). E r suchte das 
von den Zünften 1654 auf die Zunftvorgesetzten über
tragene Recht der W ahl der Zwölfer den ersteren zurück
zugewinnen. Verfasser einer Beschreibung des Auszugs 
der E vangelischen Orte, 1712. M S. W ohl ihm ist das 
Glasgemälde von 1694 zuzuweisen. Siehe F. Hegi : Gesch. 
der Z u n ft  zui S ch m iden . Zür. 1912. Ferner A rch. SG  8, 
p. 175; 9, p. 195. — Haller : B ib lio thek  I N r 1151,1998 und 
1999. — 9. J o h a n n e s , 1685-1743, Färber, L eutnant, Zünf
te r  zur Gerwe 1705, Zwölfer 1733, Am tmann am Oeten- 
bach 1739. — 10. H a n s  Ja k o b  (1697-1780), Sohn von N r 6, 
prom ovierte 1722 in Basel zum Dr. med. m it einer Dis
sertation  De fistu la  a n i;  die ihm  bei dieser Gelegen
heit von seinen Freunden dargebrachten Glückwunsch
gedichte sind un ter dem Titel Olla p o lrid a  im Druck 
vereinigt. 1741 wurde er in Zürich Präses der Ana
tomie-Kammer, 1744 Ancien der französischen Kirche 
und U nterstadtarzt, 1751 Oberstadtarzt. Als solcher

1761 abgesetzt, verlor er 1769 auch das Amt eines Beisit
zers in der W undschau und f  schliesslich zu Bedingen 
bei seinem Sohn (Nbl. der S tad tb ib i. Zür. 1871, p. 20 ff.). 
— 11. H a n s  R u d o l f  (1726-95), Geistlicher, o rd in iert 1749, 
P fa rre r zu Bonstetten 1758, zu Bedingen 1778. —12. J o h a n 
n e s  (1725-1808). C hirurgus, Gesellschafter zum Schwar
zen Garten 1747, W agm eister zur kleinen Ankenwag 1782, 
später Seckeim eister ; regte 1788 das Initiativbegehren der 
Zunft zur Schm iden bei der Regierung fü r E inführung 
eines städtischen Grundbuches an und 1797 ein weiteres 
gegen \ \  einausfuhr. — 13. S alo m o n  (1727-1805), Sohn von 
N r 9, Zünfter zur Gerwe 1750, bildete sich nach dem theo
log. Examen (1749) auf Reisen in  Deutschland aus, war 
1753 H auslehrer im Amthaus zu Küsnacht, P fa rre r zu 
Schönholzerswilen im T hurgau 1753-1804, wo er sich 
erfolgreich m it Versuchen in der Seidenraupenzucht be
fasste, f  zu Bauma. (TB  5. p. 179). — 14. H e in r ic h , Sohn 
von N r 12, * 1754, ebenfalls C hirurgus, ferner « Gschau- 
schreiber ». ging 1786 wegen ausserehelicher V erirrung 
nach Amerika, lebte aber später bei seinem Sohne, dem 
P fa rrer J o h a n n e s  (Nr 16) in All stellen und Hinwil. — 15. 
J o h a n n e s , B ruder von N r 14 (1758-1821), Rotgerber, Stadt
ra t und des Grossen Rats. —16. J o h a n n e s  (1786-1876), ordi
n ierter Geistlicher 1809, im selben Jah r P fa rrer zu Sirnach, 
1812 zu Altstetten, 1825 zu Hinwil, f  zu Zurzach. (Siehe  
Naef : Gesch. von H inw il. p. 125). — 17. An t o n  (1792- 
1861), Arzt und W undarzt, B ruder von N r 16, besuchte in 
S tu ttgart die M ilitärspitäler, hörte 1816 in Tübingen Vorle
sungen und kehrte 1817 nach Zürich zurück. E rhielt 1822 
die Stelle eines Arztes am Oetenbach. Zuchthaus und der 
Spanweid und tra t zugleich in den Kreis des m edizinisch
chirurgischen Institu tes ein, wo er gediegene Vorlesungen 
über H autkrankheiten und Syphilis m it k lin ischer Beleh
rung  hielt. Mit Eröffnung der Hochschule diesen Stellun
gen en trück t, widmete er sich bald n u r  noch seiner P r i
vatpraxis. E r schrieb das 25. N bl. von der Gesellschaft 
zu m  schwarzen Garten  auf 1832 : Ueber das Röslibacl 
in  der Spanw eid . — 18. Sein Sohn Ja k o b  F r ie d r ic h  
(1824-86), ebenfalls Mediziner, doktorierte 1850 in Zürich 
m it einer D issertation : De rachitide , hielt sich 1851 in 
London auf, w ar dann aber in Zürich als Zahnarzt tätig. 
K orresp .-b la tt fü r  Schweizer A erzte  Bd 26, p.395. — Vergl. 
C. Keller-Escher : P rom ptuar. — D ürsleler : Geschl.- 
B uch u n d  Tabulae : genealugicae. — J. Egli : Zürch. 
W appenbuch  1860 u. 1869. — W irz : E ta t des zürcli. 
M inisterium s. — Bürgereta ts. [c. B r u n  u. F . H eg i.1

A B  E G G E . Toggénburgisches M inisterial engeschlecht, 
wahrscheinlich nach dem T urm  Z u r E gg  bei Oberbat
zenheid genannt. W appen nach 
dem Siegel des SchuItheissen 
L im  zu Uznach 1. m . 1353 
(St.-A. Zürich : Riiti 162) : 2 sich 
folgende Fische (erinnern an das 
Helmkleinot der Grafen v. Tog- 
genlmrg). E rscheint erstm als 
m it U l r ic h  de oder ab Egge  
(1228-44 ; tot 1260). Dessen Sohn 
W il h e l m , 1260 B ürger zu Uz
nach, hatte m it seinen B rüdern 
bis dahin ein st. gallisches Af
terlehen zu O berdürnten inne.
H e in r i c h , bis 1272 M itinhaber 
der Vogtei über den toggenbur
gischen Hof zu Hinwil, hatte 
bis 1280 toggenburgisches Eigen 
zu Schwarzenbach. A l b r e c h t  S ie g e l von Lüti Ab E g g e ,  
und die Sohne seines seligen
B ruders D ie t r ic h  hatten  bis 1312 ein toegenburg. Lehen 
am Egelsee (Kt. Zürich) inne. 1324 verkauften U l r ic h , 
sowie Kr a f t  u . Lü t o l d , Söhne seines Vetters A l b r e c h t , 
einen toggenburg. Zehnten zu Eschenbach ans Kloster 
Riiti. Das Schultheissenam t zu Uznach erhielt L ü t i um 
die Mitte des 14. Jah rh . — U lr ic h  vo n  oder A b  E g g e  1274- 
79 Regensberger Ministeriale. — UZ I-X . — UStG. - W e -  
gelin : Toggenburg  I, p. 133. — Felder : B urgen  S t. Gal
lens I, p. 3b. — Diener : H aus Landenberg , p. 64. [F. II.1 

A B E I L L E ,  J o s e p h .  « Ingenieur seiner a llerchristli
chen Majestät von Frankreich  », wie er sich selbst beti
telte, und französ. Architekt, tr it t  zu Anf. des 18. Jahrh . 
in Genf zum ersten Male in der Schweiz auf als Urheber
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des Entwurfs für das Haus Lullin (heute de Saussure) in 
der Rue de la Cité, erbau t 17i>7-12. und entw irft 1708 
das Projekt eines städtischen W asserwerkes. 1711 setzte 
er fü r Hieronymus v. Erlach den l’lan des Schlosses T hun
stetten auf und w urde durch dessen V erm ittlung von der 
bern. Obrigkeit zu Rate gezogen ; die Entwürfe zum Insel
spital (im kant. Bauamt) und zum neuen Rathaus stam 
men aus 1715 u. 1726 1732 begab e rs ie h  nach Bern, um 
gemeinsam m it Schildknecht die Pläne des Burgerspitals 
auszuarbeiten, die heute in der Stadtbibliothek liegen; 
die Entwürfe zu den Fassaden verschiedener Privathäuser 
in  Bern werden ihm zugeschrieben. Die letzte Spur seines 
Aufenthaltes in der Schweiz sind das schm eichelhafte 
Zeugnis, das ihm  der harnische Rat 7. v i i .  1735 aus
stellte, und im gleichen Jah re  der Auftrag zur E rstellung 
eines Modells einer Baggermaschine für den Hafen von 
Morges. Die Fam ilie A., in Frankreich ziemlich verbreitet, 
hat Ingenieure und Architekten geliefert, deren W erke in 
Rennes, M ontpellier und Toulouse zu sehen sind. — Siehe 
S K L  I, p. 3. — Thieme u. Becker: A llg . Lex. der bild. 
K ünstler. — Kieser : B erner Landsitze. — Bürgerhaus 
in  der Schweiz II, p. 26.

A B E L .  Mehrere Geschlechter dieses Namens lebten in 
Genf u. waren vertreten : 1550-1600 durch P e t e r ,  von Lau
sanne stam m end, und durch  die Söhne von E s p r i t ,  
von welchen der eine B uchdrucker w ar. Man findet in 
vielen Urkunden den Namen von Philipp A b el , Buch
drucker, u n ter welchem P. Albert (s. d.J zu verstehen ist. 
— Siehe Genève A E . — E ta t-c iv il, Reg. de notaires. — 
Cov. : LB . [C. R.J

A B E L  (Meister). Siehe P o u p in .
A B E L J A N Z .  Seit 6. vu.  1884 in Zürich eingebürgerte 

Fam ilie aus W ardablur, Bez. Lori, Armenien. 1. H a r u -  
t l i i u n , *13. iv. 1849 zu W ardablur als Sohn des Oganes
A. und der Maria Vixogos, B ürgerrechtserw erb zu Zürich
1884. St il 1869 in Zürich wohnhaft. Prom ovierte in Zürich 
1872 m it Diss. Ueber die Bichloraether. 1874-77 L ehrer 
für Chemie an der Zürcher. Industrieschule, 1877-84 
Kantonschem iker, habilitierte  sich 1873 als Privatdozent 
an Universität und Eidg. Polytechnikum  in Zürich, wurde 
1884 ao. und 1890 o. Prof. der org. Chemie an der Univer
sität. Seit 1892 Direktor der Abteilung B des Universi
tätslaboratorium s. Veröffentlichte zahlreiche Beiträge in 
Fachzeitschriften, beteiligte sich an d> n Untersuchungen 
und Berichten des Stadtingenieurs Bürkli und erstattete 
den Bericht über Gruppe 2d (Bier) der schweizer. Landes
ausstellung in Zürich 1883. Seine zweite Tochter A g n e s  
E r ic a ,  * 1878, kop. 1898 m it dem derzeitigen Regierungs- 
u . Ständerat Dr. Osk. W ettstein in Zürich. — Vergl. 
Z ur Gesch. der zürch. Kantonsschule ÌS33/83. — Fest
schrift : 75 Jahre chemischer Forschung an  der Univer
s itä t Zürich  1909. — Universität Zürich ; Festschrift 
1914, p . 61. — 2 . A r t h u r  T ig r a n ,  *1885 in Zürich, Sohn 
von Nr 1 Bildhauer. Von ihm  stamm en einige der schön
sten Skulpturen am neuen Bezirksgebäude in Zürich, so
wie u. a. das Modell zu dem Relief « Charitas » am Amts
hause III in Zürich. — N Z Z  7. x i i . 1917. [F. H.]

A B E N D B E R G  (Kt. Bern, Amtshez. Interlaken. S. 
GLSJ. U rsprünglich Bergweide m it W ald, auf der der 
Forstm eister Albr. Karl Ludw. Kaslhofer in den 1820er 
Jahren  Pflanzungen anlegte. Neben der Sennhütte eröff- 
nete im Mai 1841 Dr. med. Hans Jakob Guggenbühl eine 
« K retinenheilanstalt », die bald europäischen R uf ge
noss, viele öffentliche Unterstützungen erh ielt, längere 
Zeit florierte, aber seit 1850 u. besonders 1855 u. 1858 
von Medizinern und der Naturforschenden Gesell
schaft der Schweiz wegen unwissenschaftlicher Führung 
heftig angegriffen w urde und dann rasch abnahm . Die 
Anstalt ging nach dem Tode Guggenbühls (+ 2. II. 1863) 
zu Ende März 1864 ein, nachdem die als Erbin einge
setzte H errnhutergem einde das Erbe ausgeschlagen hatte. 
Seit 1864 ist dort Hotel und Pension Bellevue betrieben 
worden. 19. i. 1918 schenkte Frau Hauser-Sterchi die 
von ihrem  Vater Grossrat Sterchi-W ettach ererbte Be
sitzung dem Bezirksspital in Interlaken — QSG, NF. 
III, 6 66 . —  Mitteilg von Pfr. Altheer in Eglisau. [H. T.]

A B E N D G E B E T .  Regelmässige Andachten m it Gebet 
u. allwöchentlicher E rk lärung  eines Kapitels des N. T. 
In den 4 P farrk irchen der alten Stadt Zürich, angeordnet 
1610  anlässlich des G a c h n a n g e r h a n d e ls  (s. d.). Es

fand statt um 5 Uhr am Mittwoch u. Freitag, dieses 
letztere seit 1647 am Samstag Die Predigten am Mittwoch 
sind Ende 1828, die übrigen später (z. B am F raum ünster 
1833) eingeçangen. Bei be>ondern Anlässen wurden in 
Stadt u. Landschaft auch ausserordentliche vbendgebete 
anjieordnet, so z. B. 1628 wegen Kriegsgefahr, 1650 wegen 
Erdbeben, 1685 fur die aus Frankreich vertriebenen Hu
genotten, 1712 während des Toggenburgerkrieges. In W in
te rth u r führte man 1721 ebenfalls ein regelmässiges A. 
ein. — Meyer v. Knonau : Z ur. 2. A. II 360. — Vogel: 
Die a lten Chron., 1 f. [H. h r  1

A B E N D M A H L .  W iewohl in den ersten Zeiten der 
Reformation das A. als Ersatz für die Messe aufgefasst 
wurde, was seine häufige Begehung verlangte, ist seine 
Feier seither auf die hohen Feste beschränkt worden. 1525 
ordnete Zürich eine vierm alige Abendmahlsfeier auf die 
drei Hauptfeste u. den Herbst an ; doch fiel letztere bald 
weg u. wurde erst 1768 auf den Bettag wieder eingeführt. 
Aehnlich verhielt es sich in den übrigen ostschweize
rischen Kirchen, wenn auch Glarus und Appenzell 1768 
die Herbstkom m union n icht e inführten. Bern ordnete 
1532 drei Kommunionszeiten auf die hohen Feste an ; 
1595 wurde die Herbstkom munion eingeführt. Basel 
führte das Abendmahl n icht n u r für die drei grossen 
Feste ein, sondern ordnete an, dass alle Sonntage in ei
ner der Kirchen der Stadt eine Abendmahlsfeier stattlinden 
sollte, welche O rdnung bis auf den heutigen Tag besteht. 
Calvin w ar persönlich für eine häuligere Abendmahls
begehung, begnügte sich schliesslich aber doch m it 
der vielm aligen Feier. Heute besteht überall die vierfache 
Abendmahlsfeier, n u r .Appenzell lässt am Bettag die Kom
m union ausfallen. Da jeweilen der Sonntag vor dem 
Hauptfesttag ebenfalls ein Kommunionssonntag ist, wird 
die Feier in den meisten Gemeinden achtm al begangen. 
In einigen Kantonen werden n icht n u r die Hauptfestlage, 
sondern auch die ihnen vorangehenden Kommunions
tage durch  die zivile Gesetzgebung geschützt. So dürfen 
im Kanton Hern laut Dekret ' ber die W irtschaftspolizei 
von 1897 auf Kom m unionssonntage keine Tanzbewilligun
gen erteilt werden. Nicht auf Gesetzesbestimmungen, 
sondern auf alte Sitte ist es zurückzufüliren, wenn in 
einigen Gegenden an Kommunionssoun tagen W irts
leute das Kegeln u. Kartenspielen ihren Gästen nicht 
gestatten.

W as den Ritus anbelangt, so unterscheidet man die 
sitzende u. die wandelnde Kommunion. Die sitzende Kom
m union, ursprünglich bloss in der Stadt Zurich üblich, 
seit der Mitte des 18. Jahrh . auch in den Landgemeinden, 
sowie in einigen früher zürcherischen, jetzt thurgau- 
ischen Pfarreien, ist in neuerer Zeit in einigen freien 
Kirchen gebräuchlich geworden Bern, Basel, Schaffhau
sen, Thurgau teilweise, St. Gallen, Graubünden, Glarus, 
W aadt, Neuenburg, Genf, sowie die Diaspora haben die 
wandelnde Kommunion. W ährend des A. wurde früher 
aus der Bibel vorgelesen ; heute ist diese Lektion 
m eist durch Orgelspiel u. Gemeindegesang ersetzt. 
Einige Kirchen, wie Zürich, bedienen sich der Obla
ten, andere, wie Basel, Bern u. die westschweizerischen 
Kirchen gewöhnlichen Brotes W ährend Zürich die Mess
kelche durch hölzerne Becher u Teller ersetzte, gebrau
chen die übrigen Kirchen zinnerne u silberne Kannen u. 
silberne Becher. Häulig bestehen die Geräte aus zinner
nen sog. « Bulgen », in denen der Wein in die Kirche ge
tragen, u. einer oft m it Auslaufrohr versehenen Kanne, 
in die er nach u. nach übergegossen wird, zum Nach
füllen der m eist silbervergoldelen Becher, als welche 
sich da u. dort noch die alten Messkelche erhalten haben. 
Aus hygienischen Gründen ist in letzter Zeit die Einfüh
rung  von Einzelkelchen verlangt worden. SolcUe finden 
sich bis jetzt nu r in einzelnen Gemeinden in Gebrauch, so 
in Lüsslingen, Leysin, Kölliken, Sumiswald, Lenzburg, 
Genf u. a. In einigen Gemeinden des Kant. Bern tragen die 
adm inistrierenden Kirchenältesten beim Abendmahl den 
Chorgerichtsm antel. Beim Abendmahl wurde früher nicht 
n u r  die gebührende Ehrerbietung, sondern die peinlichste 
Förm lichkeit beobachtet. Bekannt ist die H inrichtung 
eines Kandidaten in Zürich (1632) wegen unziem licher 
Aeusserungen über das Abendmahl. Die Privat- u. Kran
kenkommunion entsprach der altreform ierten Lehre 
nicht. Doch wurde sie in Basel von Anbeginn an gespen-
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ilet — daher die zahlreichen Kom m unionsbecher in b ay eri
schem Privatbesitz — u. ist in neuerer Zeit auch in den 
übrigen Kirchen aufgekommen. W ährend früher die 
Gem eindeabendmahlsfeiern n u r  in V erbindung m it dem 
llauptgottesdienst stattfanden, sind heutzutage in m an
chen Gemeinden besondere liturgische Abendmahlsgot
tesdienste üblich geworden, die m eist zur Abendstunde 
abgehalten werden. Berechtigt zur Teilnahm e an der Feier 
des A. sind die nach vorausgegangenem Unterweisungs
un terrich t konfirm ierten u. adm ittierten  Kirchenglieder. 
— Vergl. G. F insler : S ta tis tik  der re f. Schweiz, Zürich 
1854. ' [E. B.]

A B E N D M A H L S T R E I T I G K E I T E N .  A. AeüSSERE A. 
Die R eform ation hatte die Messe durch  das Abendmahl 
ersetzt. Die verschiedene Auffassung über dessen Bedeu
tung, in welcher die H auptvertreter der Reformation aus
einander gingen, führte  zu den langw ierigen, folgen
schweren A bendm ahlstreitigkeiten. L u ther hatte zwar die 
Lehre von der T ranssubstantiation , nach welcher Brot u. 
W ein in Leib u. Blut verwandelt werden, abgelehnt, hielt 
aber doch an der realen Gegenwart des Leibes u. Blutes 
C hristi im  Sakram ent fest; Zwingli dagegen, das est der 
Einsetzungsworte als significat deutend, verw arf die leib
haftige Gegenwart C hristi im Abendmahl, das für ihn 
w eniger, wie für L uther, ein Handeln Gottes, sondern ein 
Bekenntnisakt, eine Danksagung der Gemeinde ist. Der 
Konflikt zwischen den beiden Reform atoren entstand un
ter folgenden Um ständen. Der Spiritualist Karlstadt, der zu 
e iner ähnlichen Auffassung des A. wie Zwingli gelangt 
w ar, hatte die S trassburger fü r seine Lehre zu gewinnen 
versucht, die sich nun  an L uther u. Zwingli um  ein Gut
achten w andten. H ierauf verfasste L uther im Dez. 
1524 das Sendschreiben an  die C hristen  zu  S trassburg
u. im Jan . 1525 W ider d ie h im m lisch en  P ropheten . Zwing
li dagegen vertra t im  F rüh jah r 1525 seine Lehre in 
verschiedenen Kundgebungen, nam entlich  in seinem 
C om m entarìus de vera ac fa lsa  religione, worauf Oeko- 
lam pad u. Bucer für die symbolische Auffassung, Brenz 
m it anderen  schwäbischen Predigern für die Lehre Lu
th ers  e in traten . E rst 1527 beginnt die persönliche Aus
einandersetzung zwischen den beiden Reform atoren. Im 
Febr. 1527 veröffentlicht Zwingli seine Arnica exegesis, im 
April L u ther Dass diese W orte : Das is t m e in  Leib, noch 
feststehen  w ider d ie Schw arm geister, im Jun i 1527 Zwing
li Dass diese W orte ... ewiglich den a lten  S in n  haben  
w erden, w orauf L uther im  März 1528 sein grosses B ekennt- 
niss vom  A b en d m a h l erscheinen lässt. Als durch den 
Reichstag von Speier im F rü h jah r 1529 die Lage der 
deutschen Protestanten  sich verschlim m erte u. ein Zu
sam m enschluss der deutschen u . schweizer. Evangeli
schen w ünschbar erscheinen m usste, suchte Philipp 
von Hessen auf dem Religionsgespräch zu M arburg im 
Okt. 1529 eine A nnäherung zwischen Zwingli u. L u ther zu 
Stande zu bringen. Aber der Versuch scheiterte. L uther 
hatte  sich allerdings zu einer Einigungsform el verstanden, 
die n u r den G rundgedanken von der realen Gegenwart 
betonte, aber Zwingli lehnte auch diese Form el als un 
klare Verm ittlung ab, w ar im m erhin  trotz dieser Differenz 
zu einem Bündnis m it den Deutschen bereit. Luther aber, 
die dogmatische E inigung als G rundbedingung zu einer 
engem  Verbindung der Kirchen auffassend, wandte sich 
von den Schweizern ab. W enige Tage später vereinigten 
sich auf dem Schwabacherkonvent Kursachsen, Branden
burg, Hessen u. N ürnberg zu einem Bündnis, w ährend 
die oberdeutschen Städte, wie Ulm u. Strassburg, sich 
den Schweizern näherten , aber dann doch durch ihren 
B eitritt zum Schm alkaldischen Bund im Febr. 1531 sich 
dem Einfluss Zwinglis wieder etwas entzogen. Im m er
h in  blieb eine Entfrem dung, n ich t n u r  der Schweizer 
sondern auch der Oberdeutschen, von den W ittenbergern 
bestehen. M artin Bucer von S trassburg  suchte seit 1530 
eine Aussöhnung zu Stande zu bringen und brachte es 
auf dem Konvent in W ittenberg im Mai 1536 dazu, dass 
die W ittenberger und Oberdeutschen sich auf die W it
tenberger Konkordie einigten, nach welcher die Augsbur- 
gische Konfession und eine von M elanchthon verfasste, 
etwas gemilderte lutherische Abendmahlsformel die G rund
lage der Einigung waren. Aber sein Versuch, auch die 
Schweizer für diese Konkordie zu gewinnen, m isslang. 
Die Kluft zwischen der Lutherschen Auffassung vom

Abendmahl u. derjenigen Zwinglis w ar zu gross, als dass 
eine verm ittelnde Formel sie hätte  überbrücken können, 
wie wohl nach der Katastrophe von Kappel in staatsm än- 
nischen Kreisen Verständnis w ar fü r die Anbahnung eines 
leidlichen Verhältnisses m it den deutschen Protestanten. 
Aus den U nterhandlungen der schweizerischen Kirchen, 
die in dieser Sache geführt w urden, ging 1536 die Con
fessio H elvetica p rio r  hervor m it gemässigt Zwinglischer 
Abendmalilslehre. Obgleich in den folgenden Jahren  die 
Entfrem dung L uthers von den Schweizern wieder fühl
barer wurde, sollte doch von anderer Seite her nochmals 
ein A nnäherungsversuch unternom m en werden u. zwar 
durch  Calvin. In seinem Bestreben, die deutschen Protes
tanten zu einer Intervention bei Franz 1. zu Gunsten der 
h a rt bedrängten französischen Evangelischen zu gewin
nen, suchte er eine V erbindung der schweizerisch- fran
zösischen Konfessionsgruppe m it den Deutschen auf dem 
Boden der Lehre zu Stande zu bringen. E r schien dazu 
um so eher befähigt, als er in der Abendmahlslehre eine 
Stellung einnahm , die ihn derjenigen Luthers näherte. 
W ie wohl er eine leibliche Gegenwart C hristi im Abend
m ahl n icht annahm , so war ihm  doch dieses Sakram ent 
n icht n u r  eine sinnbildliche Handlung, sondern eine 
Gnadengabe Gottes an die Gläubigen, denen durch den 
heiligen Geist der wahrhaftige, im Himmel belindliche 
Leib C hristi zu « geistlichem  » Genüsse dargeboten w ird. 
Aus seinen Verhandlungen m it den Schweizer Kirchen 
ging 1549 der Consensus T igurinus  hervor, der aber 
n u r  die Kirchen der Eidgenossenschaft näher verband, 
ohne die Deutschen irgendwie zu gewinnen. Vielmehr 
hielten die L utheraner Calvin nun erst recht für einen 
Zwinglianer, u. der Angriff des U ltra-L utheraners Joa
chim  W estphal 1552 gegen die Abendm ahlslehre Calvins 
eröffnete einen neuen, erb itterten  Abendm ahlsstreit, der 
die Scheidung der beiden grossen Konfessionsgruppen 
noch m ehr befestigte. Ih ren  Abschluss erreichte die Ab
grenzung der Schweizer Kirchen gegenüber den L uthe
ranern  in der von Bullinger verfassten Confessio Hel
vetica posterior  1566, der sich die meisten reform ierten 
Kirchen anschlossen.

B. I n n e r e  A. Standen auch die m eisten Geistlichen, so
wie die S taatsm änner entschieden auf dem S tandpunkt 
Zwinglis, so fehlte es doch in der harnischen Kirche 
n ich t an eifrigen Anhängern L uthers, wie Peter Kunz, 
Simon Sulzer u. Seb. Meyer. Aber ih r Bestreben, Bern 
in lu therische Bahnen zu lenken, schien sich erst in 
dem Augenblick verw irklichen zu wollen, als die h ero i
schen Staatslenker aus politischen Gründen eine Annähe
rung  an das lutherische Deutschland ins Auge fassten u. 
deshalb von ih re r früheren  spröden Haltung gegenüber 
den E inigungsversuchen abgingen. Die Anwesenheit der 
strassburgischen V erm ittler Bucer u. Capito in Bern im 
Sept. 1537 bezeichnet einen W endepunkt zugunsten des 
L uthertum s in  Bern. Als der zwinglisch gesinnte Kaspar 
Megander dagegen protestierte, dass sein Katechismus 
von Bucer in lutherischem  Sinne um gearbeitet worden 
w ar, ist er Ende 1537 entlassen worden. Sein Nachfolger 
wurde der entschiedene L utheraner Simon Sulzer. Die 
Opposition, die nam entlich u n ter der Landgeistlichkeit, 
besonders in den aarg. Kapiteln gegen die lutheranisie- 
rende H altung der heroischen K irchenhäupter sich erhob, 
w ar vergeblich. Als aber anfangs der 40er Jahre  die Be
ziehungen m it dem evangelischen Deutschland sich wie
der lockerten, die Hoffnung auf Annahm e der Konkordie 
aufgegeben werden m usste u. kein Grund m ehr war, 
aus staatspolitischen Gründen auf L uther R ücksicht zu 
nehm en, w uchs den Anhängern Zwinglis der Mut. Der 
Rat, der schon 1541 beschlossen hatte, es dürften keine 
N euerungen vorgenommen werden u. die Predig t sei ge
bunden an die Thesen der D isputation, sah m ehr u. m ehr 
ein, wie weit seine bisherigen V ertrauensm änner Sulzer, 
Kunz, Meyer von den dogm atischen Grundlagen der ber- 
nischen Kirche sich entfernt hatten , so dass ih re  Lage u n 
haltbar wurde. Als nach der Niederwerfung des Schm al
kaldischen Bundes Bern sich veranlasst sah, m it Zürich 
wieder engere Fühlung zu suchen, schlug die Lage vol
lends zu Ü ngunsten der lutherischen Partei um , u. 22. xi. 
1547 erfolgte der Beschluss, dass alle Geistlichen des 
heroischen Gebietes m it N am ensunterschrift auf die Dis
putation  von 1528 u. den Synodus von 1532 sich verpflich-
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ten sollten. Auch die Studierenden wurden exam iniert, 
wobei zutage trat, dass sie in ih rer grossen Mehrzahl 
lutherisch  gesinnt w aren. Sulzer, seit dem W eggang 
Meyers 1542 u. besonders seit dem Tode von Peter Kunz 
'1544 isoliert, konnte sich einstweilen noch halten, weil er 
sich unterw arf, wurde aber im F rüh jah r 1548 m it seinen 
A m tsbrüdern Beat Gering u. Konrad Schm id abgesetzt.

Auch Viret war durch  einen in Lausanne studierenden 
Franzosen Loys Corbeil lu theranisierender Neigungen 
in der Abendmahlslehre angeklagt worden, konnte sich 
aber rechtfertigen. Der heroische Abendmahlskonflikt 
hatte die Folge, dass Bern fortan eine streng ablehnende 
Haltung gegen alle lu theranisierenden Tendenzen, be
sonders in der Abendmahlslehre, einnahm . Ein neuer 
wenn auch n icht so prinzipieller Konflikt brach 1581 aus, 
weil ein Teil der bernischen Geistlichkeit die bis dahin 
beim Abendmahl gebräuchlichen Oblaten durch gewöhn
liches Brot ersetzt haben wollten. Die Frage blieb unent
schieden, u . erst 1605 w urde der Gebrauch der Oblaten 
beseitigt. G rundsätzlicher w ar ein Konflikt in Basel, wo 
der aus Bern vertriebene Sulzer seit 1549 das dortige Kir
chenwesen m ehr u. m ehr auf die Bahn des ausgespro
chensten L uthertum s in Kultus u. Lehre hinlenkte. 
Durch seinen Einfluss gelang es ihm , Basel vom Anschluss 
an die zweite helvetische Konfession fern zu halten, u. 
trotz der Opposition des zwinglisch gesinnten Diakons 
Erzberger hätte er beinahe den Anschluss Basels an die 
W ittenberger Ivonkordie erreicht. E rst nach seinem Tode 
1585 verliess Basel seine isolierte Stellung, nahm  1591 
die zweite helvetische Konfession an u. tra t dam it wieder 
in die Reihen der übrigen reform ierten Kirchen der 
Schweiz.

Vergl. K. B. Hundeshagen : Die K onflik te  des Z w in -  
glian ism us, L u th ertu m s u. C alvinism us in  der Bern. 
Landeskirche Ì535Ì-1538, Bern 1842. — R ealenzgklopädie  
fü r  pro testantische Theologie u n d  Kirche. 3 Äufl. ; hg. 
von A. Hauk, 1896-1909 u. 1913. — Die R elig ion  in  Ge
schichte u n d  Gegenwart ; hg von Schiele, 1909 ff. [E. B.| 

A B E N D R U F .  Siehe B e t r u f .
A B E N S B E R G ,  E m b r i c h  v. Siehe E m b r ic h  v. A. 
A B E R A C H T .  Siehe A c h t .
A B E R E G G .  Fam iliennam e, heim isch in Büren (Bern). 

1558 im Taufrodel von B üren: A b e r æ g k ,  A b e r e g k .  — J oh. 
F r i e d r . ,  N otar 26. n . 1781. — J oh. F r i e d r . ,  N otar 19. II. 
1820. -  Vergl. A H V B  18, p. 385. [H. T.]

A B È R E S ,  d ’. Siehe M e y n e n s .
A B E R G E M E N T .  Durch denV ertrag des A. (Erbpacht 

oder Erblehen) vergibt der, welcher abergiert (der alber- 
g ea n tj, indem  er sich den Besitz der Domäne ausbedingt, 
für längere Zeit dem albergataire  den N iessbrauch der
selben ; der A lbergataire  zahlt eine Handänderungsge
bühr oder introge (entrage im Kt. W aadt), die abergierte 
Liegenschaft bleibt m it einem jährlichen Grundzins be
lastet.

In der alten Republik Genf fanden die vom Staat zu-

EBefundenen Veräusserungen im m er u n ter Vorbehalt der 
ehnsherrlichkeit sta tt, und zwar in Form von Erble

hen m ittels E ntrich tung  eines jährlichen  Pachtzinses. 
Siehe auch F r a n c s  H a b e r g e a n t s .  — Vergl. A. Flam m er : 
Le droit civil de Genève, 1875. — M IG  XX, p. 116. — Max 
Bruchet : Le chateau d i R ipa ille , 1907, p. 593. [H. B.] 

A B E R G E M E N T ,  D e  I’, oder D e s  A B E R G E -  
M E N T S .  Genfer Geschlecht des 14. und 15. Jahrh . J e a n  
des A. S tatthalter des Vizedoms 1400. — Vergl. Genève AE. 
P. H. 400 u. Galiffe, Gen. genev. I, der B ernhardine  er
w ähnt, Tochter des Edeln Jean des A. 1483. [C. R.]

A B E R G E M E N T  (!_’). (Kt. W aadt, Bez. Orbe, S. 
GLS). Gemeinde, die im M ittelalter zur Herrschaft Les 
Clées gehörte. Sie besass damals einen Rat, gebildet aus 
dem Dritteil der Bürgerschaft, der jedes Jah r wechselte. 
E in Haus träg t die Jahrzahl 1696, ein Scheunentor 1683. 
Die Kirche datiert von 1902 ; sie gehört zur Pfarrei 
Rances. D H V  I, 15. [M. R.]

A B E R G L A U B E .  U nter A. kann m an gemeinhin den 
kirchlich n icht sanktionierten Glauben an die W irkung 
oder sinnlich w ahrnehm bare Aeusserung übernatürlicher 
Kräfte verstehen. Das Subjekt, von dem die W irkung 
ausgeht, kann sein : der Mensch selbst oder ihm  Zuge
höriges, ferner die N atur und endlich aussernatürliche 
oder dämonische W esen. Das Objekt, auf das die W irkung

ausgeübt wird, ist in e rster Linie wieder der Mensch 
selbst und seine Daseinsbetätigungen, in zweiter Linie die 
m it seinem Tun und Trachten verknüpfte lebende oder 
leblose N atur.

Der Begriff « A. » als e iner verwerflichen oder sinnlosen 
Anschauung kann natürlich  erst in einer Zeit entstanden 
sein, wo man sich über den A. zu erheben begann. Der 
Abergläubische selbst sieht in dem A. etwas Berechtigtes 
und glaubt an seine W irkungen. Die Erscheinungen des 
Aberglaubens sind so alt als die Vorstellungen von dämo
nischen W esen überhaupt und reichen somit in die U ran
fänge m enschlichen Denkens zurück. Aus dem selben 
Grunde kann auch von einem speziell schweizerischen 
Aberglauben kaum gesprochen werden, ausser etwa im 
Hinblick auf gewisse lokal gebliebene Sagenzüge und 
Sagengestalten (siehe den Art. Sage), wie ja  überhaupt 
die Volkssage in ihrem  w esentlichen Inha lt auf aber
gläubischen Anschauungen beruht. W enn w ir es trotz
dem versuchen, im Folgenden den A. durch eine Auswahl 
typischer Form en zu charakterisieren , so geschieht das 
deshalb, weil das bekannte umfassende W erk von Ad. 
W uttke : Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart 
(3. Aufl., Berlin 1900) n u r spärlich auf die Schweiz Bezug 
nim m t. Betonen m öchten w ir im m erhin, dass die wenigen 
konkreten Beispiele n u r die allerw esentlichsten Typen des 
Aberglaubens veranschaulichen und n icht im entfern
testen ein Bild geben sollen von allen Lebensgebieten, auf 
denen sich der A. bewegt.

Die Einteilung des Aberglaubens begegnet den grössten 
Schwierigkeiten. W ir möchten folgende vorschlagen :

I. K ünd u n g  oder E rforschung des U nbekannten  (Vor
zeichen, Anzeichen, Orakel) : A. Passiv  (ohne Zutun des 
Menschen); B. A ktiv  (durch m enschliche Handlung).

II. Abw ehr oder A n tu n  von Unheil, bezw.. H erbeifüh
ren oder Verhindern von H eil: A. V erfahren zu hu n sten  
des Objekts ; 1. Abwehr von Unheil, 2. Herbeiführen von 
Heil. — B. Verfahren zu U ngunsten des Objekts ; 1. 
Antun von Unheil, 2. Verbindern von Heil.

III. Absoluter Aberglauben  (d. h. Anschauungen und 
Handlungen ohne Beziehung auf Vorzeichen oder Orakel 
und Verfahren zu Gunsten oder Ungunsten des Objekts) : 
A. Anschauungen und Handlungen inbezug auf Mensch, 
N atur, menschliche E inr ich tu n g en  ; B. Anschauungen 
und H andlungen inbezug auf übernatürliche Wesen.

Eine scharfe Abgrenzung dieser drei Gruppen ist n a 
türlich  n icht im m er möglich.

I A. Heult der Hund w ährend des Läutens der K irchen
glocken, so ereignet sich ein Unglück. Ist am N eujahrstag 
der erste Käufer in einem Laden ein Knabe, so gibt es 
ein glückliches Jahr. Ist ein heiratsfähiges Mädchen m it 
der Herstellung eines Kleides beschäftigt und bricht ihm 
dabei die Nadel, so näh t es an einem Brautkleide. Sturm  
am Hochzeitstag: Sturm  in der Ehe. Schiesst ein Stern am 
Himmel, scheinbar nahe der Erdoberfläche erlöschend, 
so ist ein Mensch geboren. Die Braut schliesst aus der 
Zahl der Kuckucksrufe auf die Kinderzahl. W eisse Flek- 
ken an den Fingernägeln bedeuten lange Lebensdauer, 
da das Holz zum Sarge noch « blüht ». W enn sich im 
Leichenzug Lücken zeigen, so stirb t bald Jem and daraus ; 
man sagt : « Es ist noch Platz für einen Sarg ». W enn 
zwei Menschen gleichzeitig dasselbe sagen, haben sie einen 
Juden aus dem Fegfeuer erlöst. Ein im wachsenden Mond 
geborenes Kind gedeiht besser, als ein im schwindenden. 
Fällt die Geburt in das Tierzeichen der Jungfrau, so be
kommt das Kind Läuse. W enn die Leute lange vor der 
Taufe eines Kindes schon wissen, wer die Paten sind, so 
wird es ein Plauderm aul. Ein an Fronfasten geborenes 
Kind kann Geister sehen und Hexen erkennen. Hat man 
an Neujahr Geld in der Tasche, so wird man reich. 
W enn sich die Katze putzt, kom mt Besuch. Findet sich 
ein gelber, trockener Flecken an einem Finger der rechten 
Hand, so steht ein freudiges Ereignis in Aussicht. Mor
gens niesen bringt Verdruss. Fällt beim Kaffeetrinken 
Brot in die Tasse, so erhält m an einen Brief. Klingt das 
rechte Ohr, so w ird gut über Einen gesprochen und um 
gekehrt. Setzt sich eine E lster auf das Haus, so gibt es 
darin  Streit. W ie das W etter in den 12 Tagen von W eih
nacht bis Dreikönigen, so ist es in den 12 kommenden 
Monaten. D onnert’s in leeren W ald, so w ird’s wieder kalt. 
M orgenrot an N eujahr lässt auf Seuchen oder viele Feuers
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brünste  schliessen. W enn die Kinder m it Sand Kuchen 
form en, so kom mt T eurung. Verlassen die Störche ihre 
N ester und übernachten  auf Feldbäum en, so gibt’s Krieg.

I B. Stellt m an in der C hristnach t ein Becken m it W as
ser [auf den Ofen und sieht zwischen I I und 12 hinein, 
so sieht m an den Zukünftigen. W ill das Mädchen wissen, 
wen es heiraten  w ird, so besteigt es am Andreasabend 
(Abend vordem  30. Nov.) rückw ärts das Bett und spricht 
die W orte :

Hier u f  der B ettsta tt  s itz - i ,
O A nd reas, ich b itt-d i,
Z eig-m er h in ech t in  der N acht,
W eie  S ch atz m ich denn b iw ach t. 
ls t-er  rych , so ch u nt-er g ’r itte .  
ls t -e r  arm , so chu nt-er g 'sch r itte .

Man lege auf die Bibelstelle Offenb. Job. 22,7 einen 
Kreuzschlüssel (Schlüssel, dessen B artausschnitt die Form 
eines Kreuzes hat), binde die Bibel zu und hänge das 
Ganze an einem Bande, das an dem Schlüssel befestigt ist, 
auf. Ehe sich die Bibel zu drehen anfängt, zähle m an so 
rasch als möglich. So hoch m an im Zälilen kom m t, so 
viele Jah re  lebt man noch. Um zu wissen, ob ein K ranker 
stirb t oder nicht, nim m t m an Brot, stre icht es dem K ran
ken über die S tirn  und gibt es einem Hunde zu fressen. 
F riss t e r’s, so bleibt der Kranke am Leben, andernfalls 
stirb t dieser. T rägt m an w ährend des Gottesdienstes in der 
Heiligen Nacht 9 Sorten Salz bei sich, so sieht m an alle, 
welche im Laufe des nächsten Jahres sterben werden, um 
die Bänke gehen. Nach der Taufe schlägt die M utter die 
Bibel auf und schliesst aus dem Inhalt auf das spätere Le
ben des Kindes. Am C hristabend schneidet m an eine 
Zwiebel in zwei gleiche Teile, löst 12 Schälchen davon ab, 
legt in jedes, das je einen Monat bedeutet, eine Prise  Salz 
und betet einen gem einschaftlichen Rosenkranz. Nach 
Beendigung desselben w ird aus der relativen Feuchtigkeit 
des Salzes auf die W itterung  des betr. Monats geschlossen. 
Wo E rtrunkene liegen, findet m an dadurch heraus, dass 
m an ein Stück Brot, das am Agathentag (5. Febr.) geweiht 
worden ist, auf das W asser wirft. Da, wo es still steht, liegt 
die Leiche. Einen Dieb kann man in einem Zauberspiegel 
(Berg- oder W eltspiegel) erkennen. Mit Hilfe einer Hand 
eines ungetauft gestorbenen Kindes kann ein Dieb erfah
ren , ob alle Bewohner im Hause schlafen. E r zündet näm 
lich die Fingerchen an. Brennen alle, so schlafen alle 
und erwachen nicht, so lange jene brennen. So viele F in
gerchen n ich t brennen, so viele Bewohner sind wach. 
Holt m an sich nachts 12 U hr aus dem Totenhause einen 
Totenknochen und blickt durch  denselben h indurch , so 
sieht m an, wie die Hexen rückw ärts auf den Friedhof 
kommen. W enn man durch das Schlüsselloch, in dem ein 
Kreuzschlüssel gesteckt hat, in einen Tanzsaal blickt, 
sieht m an über jedem  tanzenden P aar ein Teufelchen 
schweben.

II A 1. Aus dem unerm esslichen Gebiet der Volksme
dizin n u r einige charakteristische Erscheinungen : Ein 
Schoss des Sauerdorns (« Dreifaltigkeitsdorn »), in der 
K arfreitagsnacht u n ter den 3 höchsten Namen geschnitten, 
verhindert Dornenstiche, wenn m an ihn bei sich trägt. 
W er m it W arzen behaftet ist, schneide u n ter den 3 höch
sten Namen ein Kreuz über die W arze, dann streiche man 
m it einer W egschnecke dreim al darüber und werfe die 
Schnecke h in te r sich, ohne sich dabei um zusehen. Gegen 
Bettnässen w urden Hausm äuse genossen. Gegen den Um
lauf (« W urm  ») am Finger sprich t man :

« W u rm , ich beschwöre dich bei dem heiligen Tag! 
W urm , ich beschwöre dich bei der heiligen Nacht ! 
W urm , ich beschwöre dich bei den heiligen 5 W unden ! 
W urm , ich beschwöre dich bei den 3 Nägeln C hristi I 
W urm , ich beschwöre dich bei der Kraft Gottes, Du 
seiest gleich grün, weiss oder ro t, Dass du liegest in  dem 
Finger tot ». E in im Stalle gehaltener Ziegenbock vermag 
alle V iehkrankheiten an sich zu ziehen. Eine neue Schnur 
wird m it so viel Knoten versehen, als m an W arzen hat, 
und auf dem Friedhof vergraben. Geht, die Schnur in 
Verwesung über, so verschwinden die W arzen. W ird  die 
Schnur auf den S trassenrand geworfen, so werden die 
W arzen auf denjenigen übertragen, der die Schnur auf
hebt. K rankheiten vergehen, wenn m an sie m it einem Ge
genstand bestreicht und diesen in einen Balken oder ein 
Baumloch verpflöckt, oder wenn man das kranke Glied

oder den ganzen Leib durch ein Loch stösst oder den gan
zen Leib durch einen gespaltenen Baum zieht (Abstreifen). 
Man wird vor Kopfweh verschont, wenn man die abge
schnittenen Haare in fliessendes W asser w irft (Weg
schwemmen). Den ersten Zahn, der einem Kinde ausfällt, 
soll die M utter verschlucken, dam it es von Zahnweh ver
schont bleibe. Den gleichen Zweck erre ich t m an, wenn 
m an den Zahn h in te r sich über den Kopf h inaus wirft. 
W anzen hält m an von sich fern, wenn man ein Toten
beinlein auf sich trägt. Einem Kinde, das geifert, soll der 
Pate einen Löffel kaufen, so w ird das Geifern bald auf hö
ren . Ab geschnittene Haare sollen in ein Mauerloch, un ter 
einen Stein gelegt, oder verb rann t werden, dam it die 
Vögel n icht darin  n isten. Dadurch wird Kopfweh oder 
Geisteskrankheit vermieden. Vor Verwundungen und An
griffen schützt man sich durch folgenden Spruch (sich 
« fest » machen) :

Ich sch reite  über d ie Tür und S ch w e lle ,
G ott der H err is t  m ein  G ese lle ,
D er i-Iinimel is t  m ein  H ut,
Der h e ilig  G eist is t  m ein  S ch w ert.
D er m ich an g re ift , den hab ich lieh und w ert.
Man so ll m ich n ich t sch iessen ,
Man so ll m ich n ich t h auen,
M an so ll m ich n ich t stech en ,
M an so ll m ich n ich t sch la g en .
N iem and so ll k ein  G ew alt und M acht über m ich haben. 
Es b eh üte m ich G ott der V ater, G ott der Sohn und G ott 

der H e ilig e  G eist.

Man soll den Knaben die Haare erst im 7. Jahre ab
schneiden und sie ihnen dann in die M ontur nähen, 
wenn sie in den Krieg gehen. Das m acht sie kugelfest. 
Damit Kindern, die in  die Frem de gehen, nichts Böses 
widerfahre, gibt m an ihnen ein Stückchen « Agathenbrot» 
(d. h. am Agathentage geweihtes Brot) m it. Dasselbe 
schützt auch vor Heimweh. Ein an das Haus gepflanzter 
H ollunderstrauch bew ahrt dasselbe vor Unheil.

Einige Beispiele von Schutzm itteln vor Behexung und 
von zauberischer Gegenwirkung : Geweihte Palmen im 
Hause. C. M. B. (die Namen der heil. Dreikönige über 
der Tür). Die Form el : « Alle Hexen und alle bösen Geis
ter, ich verbiete euch m eine B ettstatt, ich verbiete euch 
im Nam en Gottes mein Haus und Hof, ich verbiete euch 
im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit m ein Fleisch 
und Blut, m ein Leib und Seel ; ich verbiete euch alle Na
gellöcher in meinem  Ilaus und Hof, bis ih r alle Berge 
geratett. alle W ässerlein  durchw atet, alle Läublein an den 
Bäumen und alle Sternlein an dem Himmel gezählt, bis 
uns kom m t der liebe Tag, wo die M utter Gottes ihren 
zweiten Sohn gebirt. Im Namen t t t -  » Man spreche m or

ene und abends : « Das heilige W ort ist Fleisch gewor- 
en. » W enn die Butter n icht fest werden will, ist sie 

behext ; dann schiesse m an kreuzweise durch den B utter
kübel. Um den Säugling gegen Hexen zu schützen, legt 
m an ihm  zwei Messer kreuzweise u n ter den Kopf. Brot
rinde in der Tasche schützt vor bösem Blick. Den Alp
druckdäm on (« Schrättel! » oder Hexe) hält man ab, wenn 
m an die S trum pfbänder rechts neben sich legt. Vor Hexen 
w ird m an bewahrt, wenn m an ein Messer auf die T ü r
schwelle legt oder einen Besen h in ter die Türe stellt. 
Man kann aber der Hexe auch direkt Böses antun : Nach
dem m an seinen U rin in ein Fläschchen gebracht, w ird 
dieses durch einen Zapfen sorgfältig geschlossen. Dadurch 
bewirkt m an, dass der « Schrättlig  » (dieser ursprünglich  
dem Alpdruckdämon zukommende Name w ird im Sargan- 
serland auch auf die hexende Person übertragen) sein 
W asser n icht m ehr lösen kann und infolgedessen unter 
furchtbaren  Schm erzen hoch aufgeschwollen wird. T ritt 
folgenden Tages eine Person ins Haus, um « etwas W eis
ses » zu verlangen, soll m an die Bitte abschlagen. Kommt 
die Person zum zweiten und dritten  Mal, so ist dies der 
«Schrättlig» , die Hexe. W enn m an die Milch einer ver
hexten Ziege siedet, so hört m an ein Gestöhn ; ein Zei
chen, dass der Verhexer verbrennt. Schneidet m an ver
hextem Vieh ein Kreuz in  die Nase, so bekommt die Hexe 
den Schnitt. Schlägt m an, wenn m an n icht bu ttern  kann . 
das Butterfass m it einer Haselrute, so empfindet die Hexe 
die Schläge. W enn E iner die Reben verdirbt, so hängt 
man ein Stück Rebe im  Kamin auf, dann schwillt der 
Verderber auf. Legt m an eine Hexe nachts im Bett aufs
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Gesicht, so m uss sie sterben. Den Alpdruck w ehrt man 
ab, indem  man eine Hechel auf die Brust legt oder die 
Schuhe so u n ter das Bett stellt, dass die Fussspitzen von 
dem Bette weg schauen. Um Gestohlenes wieder zu erhal
ten, form t man drei Ballen : einen aus Salz, einen aus 
B utter und einen aus Brot und legt sie ins Feuer m it den 
W orten : « Ich lasse Salz, Schmalz und Brot in das Feuer, 
dass es d ir tu t Schmerzen m achen, dass d ir die Adern 
krachen ; es soll dir Schmerzen machen, so lange, bis du 
das Gestohlene tu st, woher du es genom m en». Eine 
Feuersbrunst löscht m an, indem man dreim al darum  geht 
und spricht : « Jesu Christus geht durch alle Land und 
löschet allen Brand. » Das Haus schützt m an vor Feuer, 
indem  m an darin  Agathenbrot aufbewahrt. F indet sich 
ein Karfreitagsei im Hause, so ist dieses vor Blitzschlag 
geschützt. Im  Zeichen des W idders darf man nicht heuen, 
sonst w ird das Heu kurz und kraus. Ein Bienenzüchter
darf n icht fluchen, sonst fliehen die Bienen weg. Beim
Schlafengehen sprich t m an die Formel :

Jetz t lie g  ich  n ied er in G ottes M acht,
Jetzt l ie g  ich  n ied er  in  G ottes K raft,
Jetzt l ie g  ich n ied er  in  J esu  C hristi B lut,
D ass m ir k ein  b öser M ensch und k ein  böser G eist n ich ts  tu t.

II A 2. Ein Leichenzahn, ohne Knoten in ein leine
nes Säckchen genäht, erleichtert das Zahnen. Kocht 
m an ein Blatt aus der Bibel im ersten Brei, so wird 
das Kind fromm. Ein Kind lern t früh  gehen, wenn man 
es ein paar Abende nach Sonnenuntergang un ter der 
Dachtraufe herum führt. Um sich .bei den Leuten ange
nehm  zu m achen, trage m an ein W idehopfauge bei sich. 
Damit jeder W unsch erfüllt werde, ziehe m an in der 
C hristnacht an einem Kreuzweg einen Kreis um  sich und 
verhalte sich w ährend der Stunde von 11-12 ruhig , auch 
ohne zu lachen und zu weinen, trotz m ancherlei Versu
chungen. W enn man Gehörtes n icht vergessen will, trägt 
m an ein Schwalbenherz auf sich. Um zu wissen, was 
Andere denken, muss m an den im Neste eines Zaunkö
nigs liegenden Stein bei sich tragen. Um sich unsichtbar 
zu m achen, setze m an sich in den Besitz von Farnsam en, 
der am Abend des St. Johanntages zwischen 11 u. 12 Uhr 
re if ist. Freikugeln erjiält man, wenn man das flüssige 
Blei durch  die linke Augenhöhle des Totenschädels eines 
Verbrechers in den Kugelmodel giesst. Bei der Taufe trägt 
der Vater das Kind über fliessendes W asser, dann wird es 
glücklich. Damit das Geld in der Tasche n icht schwinde, 
lege m an die einem Schwalbennest entnom m enen Eier, 
nachdem  sie gesotten worden, wieder in dasselbe zurück. 
Dann legt die Schwalbe ein Steinehen hinein. T rägt man 
dieses im Geldbeutel, so kom mt das ausgegebene Geld 
w ieder zurück. U nter bestim m ten magischen Vorkehrun
gen, die nam entlich schweigend zu vollziehen sind, können 
verborgene Schätze gehoben werden. Ein Flederm ausherz 
an seidenem Faden um den Arm getragen, bringt Glück 
im Spiel. Im Handel hat man Glück, wenn m an aus einer 
Rute, m it der Jem and gepeitscht worden ist (bei einem 
Mann muss es ein W eib, bei einem W eib ein Mann ge
wesen sein), ein R inglein m acht, es m it ro ter Seide über
windet und am Finger trägt. W enn man die ersten Früchte 
eines Kirschbäum chens einer Frau gibt, die das erste
mal im  W ochenbett liegt, so wird das Bäumchen frucht
bar. Flachs muss vorm ittags gesät werden, sonst blüht 
er n u r  nachm ittags. W ein muss im abnehm enden Monde 
abgezogen werden, dann setzt sich die Hefe gut. E in Zieh
brunnen wird im aufsteigenden Mond gegraben, damit 
sich das W asser n icht «verschlieft» . Um ein Stück Vieh 
sicher zu verkaufen, führt man das T ier zu einem fliessen
den W asser, giesse drei Hände voll über dasselbe und 
spreche: « Es muss m ir Jederm ann nachlaufen und muss 
m ir m ein Vieh abkaufen. So w ahr als Christus (1) taufete 
am Jordan, so w ahr taufe ich dich ». Katzen fesselt m an an 
das Haus, indem m an sie in den Spiegel schauen lässt oder 
von allen vier Tischecken etwas abschabt und dies in die 
Milch m ischt. Um rechtzeitig aufstehen zu können, spricht 
m an beim Schlafengehen : «Andizen, ich bitte dich, weck 
mich n icht zu früh und n ich t zu spät, sondern wenn die 
U hr schlägt ».

II B 1. Die eigentliche Verhexung (s. Art. H e x e )  nim m t 
verschiedene Form en an : Die übelwollende Person spricht 
über Mensch, Tier oder Pflanze eine unglückbringende

Formel aus, b erührt sie, bestreicht sie, schaut sie m it 
dem « bösen Blick » an, lobt sie (!), gibt ih r Verzaubertes 
zu essen. Auch m it Teilen des Objekts (Haaren, Nägeln, 
Kleidern, Bildern und dgl.) kann Bosheitszauber getrieben 
werden. Durch zauberische M anipulation kann m an sich 
fremdes Gut aneignen. Dadurch wird Unglück, K rank
heit, oft auch Tod herbeigeführt. Oft wird den Hexen 
auch der Alpdruck zugeschrieben, das Verwechseln eines 
Kindes m it einem Dämon in Kindsgestalt (W echselbalg), 
das Saugen an K inderbrüsten.

W enn m an Kinderwäsche über Nacht draussen hängen 
lässt, zaubert die Hexe etwas Böses hinein. Krankheiten 
bekommen Menschen oder Tiere, wenn die böse Person 
sie lobt, als «schön » bezeichnet und dgl. Die Hexe oder 
der « Schrättlig » fliegt in Gestalt eines Schm etterlings 
durch das Fenster in die Stube oder schlüpft als Flaum 
feder oder Strohhalm  durch  das Schlüsselloch und legt 
sich dem Schlafenden als Alpdruck auf die Brust. W enn 
Leute plötzlich einen geschwollenen Kopf bekommen, 
sind sie in den « bösen W ind », d. h. einen von einer Hexe 
erzeugten schädlichen Luftstrom , geraten. W enn eine 
Hexe n u r ein Bild hat von einem Menschen und m it Na
deln hineinsticht, so tuts ihm  weh. Die Hexe bringt durch 
Beschwörungen oder zauberische M anipulationen'U nw et
ter, besonders Hagel über die K ulturen. Manchmal finden 
sich in den Hagelkörnern M enschenhaare, die von der 
Hexe stamm en. Durch Zauber kann eine Hexe Vieh nach 
einer ändern Stelle versetzen (« Viehrücken »). Gibt eine 
Kuh « rote Milch », so ist sie verhext. Der « Schrättlig  » 
(oder die Hexe) besitzt auch die Macht, auf Entfernung 
den Kühen die Milch zu entziehen, indem er an einem 
Stecken oder Handtuch Melkbewegungen ausführt. Die An
bindeketten des Viehes im Stall verwickelt die Hexe oder 
flicht Pferden die Mähnen oder Schwänze zusammen. 
Nicht im m er braucht der Schädigende eine eigentliche 
Hexe oder ein Zauberer zu sein ; auch sonst ein Uebelwol- 
lender vermag nach dem Volksglauben Böses anzutun : 
W enn man am Karfreitag eine frische Haselgerte abhaut, 
einen Rock über den Stuhl hängt und draufschlägt, so 
tu t es dem Feinde, den man im Sinn hat, weh. Man 
schreibt den Namen seines Feindes auf einen Papier
streifen und wickelt diesen um einen Nagel, der m it drei 
Schlägen, « in ’s drei Teufels Namen » in einen Baum bis 
auf das Mark eingetrieben wird. S tirbt der Baum ab. so 
stirb t auch der Feind (« Vernageln »). W enn man drei 
Rosszähne u n ter einem Nussbaum vergräbt und derselbe 
abstirbt, so stirb t auch der, dem man übel will. W enn man 
den 119. Psalm  m orgens und abends betet und dabei Je
mand im Sinn hat, so kann man m achen, dass er stirb t. 
Auf der Grenze zwischen II A 2 und II B 1 steht der 
Liebeszauber: Man nehme drei Stücklein Brot, trage die
selben so lange un ter dem Arm, bis sie vom Scnweiss 
durch tränk t sind, und mische sie dem Geliebten in die 
Speise. N im m t ein Bursche eine Turteltaubenzunge in 
den Mund und küsst ein Mädchen, so muss es ihn lieben.

II B 2. Ein Uebelwollender kann im Stalle seines 
Feindes « leidwerchen », indem er eine weisse Hasel
wurzel un ter die Schwelle der S talltür legt, wodurch die 
Kühe n icht m ehr « aufnehm en » (nicht m ehr trächtig  
werden). Einen Mann m acht man impotent m it der F luch
formel : «Ich tue dich anhauchen, drei Blutstropfen tue 
ich d ir entziehen, den ersten aus deinem Herzen, den 
ändern aus deiner Leber, den dritten aus deiner Lebens
kraft. Damit nehme ich dir deine Stärke und Kraft. Im  
Namen etc... Amen.» Durch Verwünschen kann m an die 
Niederkunft einer Schwängern verhindern.

III A. Eine Schwangere ist dämonischen Einflüs
sen besonders ausgesetzt. Sie kann sich « versehen », 
d. h. durch das Erblicken von etwas Aussordentlichem 
das Kind beeinflussen. Die Schwangere darf n icht durch 
eine Hecke gehen, sonst bekommt das Kind eine Hasen
scharte. Neugeborne Kinder müssen auf den Boden oder 
un ter den Tisch gelegt werden, dann werden sie dem ü
tig. Die W öchnerin ist unrein, bis sie zum ersten 
Mal nach der Niederkunft wieder zur Kirche geht. Die 
W öchnerin darf vor Ablauf von 6 W ochen nach der 
N iederkunft n icht über die Dachtraufe hinausgehen. 
Eine leere W iege darf man nicht wiegen, sonst kommt 
etwas Schädliches in die Wiege. Die im W ochen
bett Verstorbene ist heilig. Unge taufte Kinder werden
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nich t selig ; auch sind sie der Behexung besonders aus
gesetzt; nach dem Tode werden sie Irrlich te r. Kinder 
bekommen den C harak ter ih re r  Taufpaten. W enn die 
Patin  das Kind küsst, bekomm t es ein Grübchen in der 
W ange. Paten  dürfen n ich t nach dem Namen des Kindes 
fragen, sonst w ird es neugierig. Kinder, über die m an h in
w egschreitet, wachsen n icht m ehr. So lange ein kleines 
Kind n ich t in  den Spiegel schaut, ist seinen Blicken der 
Himmel geöffnet. W enn m an einem Kinde das erste Mal 
die Nägel abschneidet, sta tt abbeisst, so le rn t es stehlen. 
Hochzeitsleute m üssen vor dem Altar m öglichst nahe 
zusam m enstehen, sonst d rängt sich der Teufel zwischen 
sie. Beim Tode eines Menschen werden die Fenster geöff
net, dam it die Seele ihren  W eg in den Himmel findet. 
S tirb t jem and auf einem Strohsack, so muss sich seine 
Seele m ehr anstrengen in den Himmel zu kom men, als 
w enn er auf einem Laubsack gestorben ist.

W ochentage. Sonntagskinder können Geister sehen. 
Ueber den S. soll m an keine Leiche im  Hause lassen. Am 
Montag darf m an nichts anfangen, was von Dauer sein 
soll, besonders keine Stelle antreten . M. ist den Dieben 
g ü n stig ; denn d e r«  Mond» ist die « Diebssonne ». Der 
Dienstag ist im allgemeinen ein Glückstag. Dienstagsgebur
ten sind glücklich, weil die hl. Anna, die M utter der 
M aria, an einem D. niederkam . D ienstantritte soll man auf 
den D. verlegen. Der Mittwoch ist vorwiegend Unglücks
tag, weil er kein « Tag» ist. Kinder, am M. geboren, haben 
stets Unfälle. N iem and soll an einem M. seine W ohnung 
verändern. Am M. hat sich Judas erhängt. Ein am M. 
geworfenes Kalb d a rf n ich t aufgezogen werden. Der Don
nerstag  [ist für w ichtigere V ornehm ungen gewöhnlich 
günstig. Anderseits ist er der « Hexentag ». Am D. darf 
m an n icht K raut säen. Der Freitag ist gewöhnlich un 
glücklich, weil er der Todestag C hristi ist ; aber gerade 
aus diesem Grunde ist er auch w underkräftig . Gewisse 
volksmedizinische Vornehm ungen und Segenssprüche w ir
ken am Fr. besonders gut. Am Sam stag soll m an, wie 
am Montag, keine Arbeit beginnen, kein Vieh einstellen 
usw. Träum e vom S. auf den Sonntag gehen in Erfül
lung.

Von Tageszeiten sind, wie überall, Mittag und M itter
nacht wichtig. Zauberhandlungen m üssen vorwiegend 
zwischen 11 u. 12 U hr nachts vollzogen werden. Ander
seits gibt es zahllose Vorschriften und Verbote, die sich 
auf die Zeiten vor oder nach Sonnenaufgang oder Son
nenuntergang beziehen.

W ichtiger als die Sonne ist der Mond in seinen ver
schiedenen Phasen (Voll- und Neum ond, zunehm ender 
und abnehm ender Mond) und seiner Stellung zur E rd
bahn (f*  =  Obsichgehen, W  =  Nidsichgehen). N am ent
lich landw irtschaftliche, hausw irtschaftliche, hygienisch
kosmetische und volksmedizinische Regeln knüpfen sich 
an den Mond.

Eine ebensogrosse Rolle spielen die T ierkreise. W enige 
Beispiele : W er im W asserm ann geboren w ird, w ird ein 
T rinker. Zwiebeln setzt m an bei abnehm endem  Mond im 
Zeichen der W aage. Im  August-Krebs soll m an H eilkräu
ter sam meln. Schneidet m an das H aar im Zeichen der 
Jungfrau, so bekomm t m an Läuse.

Bestimmte Zahldaten des Kalenders sind unglücklich 
(« ägyptische Tage »), ganz besonders der 1. März, der 1. 
April (an dem Judas geboren wurde), d e r l .  August (an 
dem der Teufel vom Himmel gestürzt wurde), der 18. 
August, d e r l .  Septem ber (an dem Sodom und Gomorrha 
versanken), der 18. u. 30. Septem ber. Die Glückstage 
werden weniger durch Zahldaten als durch  Heiligen- und 
Festdaten bestim m t.

Der sich an die Heiligen- und Festdaten anknüpfende 
Aberglaube kann (unter W eglassung der eigentlichen 
Kalender-, W etter- und Bauernregeln [s. d. Art.l) n u r 
flüchtig angedeutet werden. Die Zwölfnächte (W eihnach
ten bis Dreikönigen) sind heilig. Arbeit ist verboten. 
W er Viehställe m istet, hat Unglück. Hexen und Dämo
nen ziehen besonders um diese Zeit um. An W eihnachten 
werden Orakel vorgenommen (s. o.). Das Vieh bekommt 
in der C hristnacht m enschliche Sprache. W asser ver
wandelt sich in W ein. W eihnachtskinder sehen Gespen
ster. — Johannes der Ev. (27. Dez.). Der an diesem Tag 
geweihte W ein ist gut gegen Krankheit. Einige Tropfen 
in W einfässer gebracht, erhalten  den W ein gut. — Sil

vester. W ährend  des Vesperläutens werden die Obst
bäume m it W eiden um wunden, dam it sie fruch tbar 
werden. — N eujahr. Vorzeichen und Orakel s. o. Die 
erste Begegnung ist von höchster Bedeutung. Das W erg, 
welches am N eujahrsm orgen noch am Rocken ist, ist 
untauglich. — Dreikönige oder Epiphania (6. Jan.). 
Drei V aterunser werden im Stall für das Vieh gespro
chen. An Vinzenz (22. Jan.) werden Haselruten gegen 
W anzen geschnitten. Die an Lichtmess (2. Febr.) ge
weihten Kerzen sind segenskräftig. An Fastnacht m üs
sen bestim m te Speisen gegessen werden, was Glück 
und Reichtum  bringt. Oft w ird die Arbeit an F., als 
wenig nutzbringend, verboten. Zur Fastnachtszeit H üh
nern  zu m isten, ist schädlich. An Fastnacht geborene 
Kinder sehen Gespenster. An Palm sonntag werden die 
Palm en k irchlich  geweiht. Sie sind gut gegen Unge
w itter und Dämonen. An diesem Tage soll m an neue 
Kleider anziehen. G ründonnerstagseier bleiben das Jah r 
h indurch  frisch. Das Kind, das an diesem Tag zum 
ersten Mal in die Kirche geht, w ird verständig. Die 
Glocken wandern bis zu Ostern nach Rom, wo sie 
vom Papst gesegnet werden. — Das Abendm ahlsbrot vom 
Karfreitag schützt gegen alles Böse. Auch die Kar
freitagseier bleiben frisch und werden nam entlich in 
der Volksmedizin (s. o.) als H eilm ittel verwendet. W er 
sich am K. käm m t, bekommt: keine Läuse. Verborgene 
Schätze kom men an die Oberfläche (« sonnen sich ») am 
K. Das am Karsamstag geweihte Salz, W asser (« Oster
tau f ») und Feuer (« Osterkohlen ») sind fü r K rank
heiten und Böses gut. An Ostern geht die Sonne hüpfend 
auf.

W as der Mensch am i .  Mai oder 1. Maisonntag vor
nim m t, ist gut fürL eib  und Seele. Fällt Mairegen auf ein 
noch n icht jähriges Kind, so bekomm t es Som m erspros
sen (« Laub flecken »). An H im m elfahrt geht die Sonne in 
3 Sprüngen auf. Die seit O stern in der N atur gestörte 
O rdnung kehrt zurück, nachdem  in der Zwischenzeit die 
kleinen Buben das Regim ent im Himmel geführt haben. 
An Pfingsten soll m an sich waschen. W enn man an T ri
n ita tis m it der Sonne aufsteht, sieht m an drei Sonnen. 
Der 10 000 R ittertag  (22. Juni) ist ein Unglückstag. W er an 
diesem Tage m äht, rich tet sein Gras zu Grunde. Johannes 
der Täufer (24. Juni) bringt heil- und zauberkräftige Kräu
te r  hervor. Man hüte sich aber, sich an diesem Tage 
irgend einer Gefahr auszusetzen ; denn er fordert drei 
Opfer : eines in der Luft, eines im Feuer, eines im W as
ser. Pe ter und Paul (29. Juni) ist ein Unglückstag : er 
b ringt gern schwere Gewitter und W iderw ärtigkeiten im 
Handel und W andel. W er am Lorenztag (10. August) in 
die Erde gräbt, findet Kohlen. Am Verenatag m üssen die 
Kinder frisch gekleidet, ih re  Köpfe gewaschen und die 
Haare schön gekäm m t werden. Am M ichaelstag (29. Sep
tember) fliegt der Erzengel Michael in den H äusern um 
her, um  die Kinder, die unterdessen in der Kirche sind, 
zu beschenken. Dem hl. M artin werden an seinem Tag 
(11. November) zur V erhütung von K rankheiten Gänse 
geopfert. Der Andreastag (30. November) ist nam entlich 
Orakeltag für H eiratslustige (s. o.). An Fronfasten, beson
ders im  Dezember, geborene K inder sehen Geister. Am 
Vorabend von F r. m uss alles W erg aufgesponnen sein.

Ausser den Zeiten gibt es viele andere Begriffe und 
Dinge, von denen der Aberglaube ausgeht, wie Gestirne 
und Meteorologisches, Zahlen, Orte, Sachen, Pflanzen, 
T iere und n icht zuletzt w ieder der Mensch selbst ; doch 
lassen sich diese Aberglaubenssätze zumeist in die Grup
pen I und II einreihen. H ier soll n u r das angedeutet wer
den, was im Volksaberglauben allgemeine Geltung bekom
m en hat, ohne Anführung konkreter Beispiele.

Gestirne und meteorologische Erscheinungen sind m ei
stens m it Vorzeichen- und Orakelaberglauben verknüpft 
(siehe I) ; doch kom mt auch h in  und wieder absoluter 
Aberglaube vor : so, wenn m an glaubt, dass an Ostern 
die Sonne hüpfend aufgehe, dass die Seelen auf der 
M ilchstrasse in den Himmel w andern, dass die W olken 
oder der S turm  ruhelose Seelen, die wilde Jagd oder ähn
liches seien, dass da, wo der Regenbogen am Boden auf
steht, Regenbogenschüsselchen zu finden seien, dass es 
Blut regnen könne, und dgl. m ehr. Objekte des Aberglau
bens sind nam entlich : die Sonne, der Mond, gewisse 
Sterne (Abendstern), Sternschnuppen, die Milchstrasse,
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Kometen ; Wolkeix, W ind, Gewitter, Schnee, Regen, Tau, 
Regenbogen ; Irrlich te r.

Die Zahlen im Aberglauben weisen n u r Allbekanntes 
auf. Von m agischer W irkung sind 3 u. 7, häufig auch 9: 
3 mal einen Segen sprechen, 3 mal um kreisen, dreitei
lige B lätter heilkräftig, 7 Knoten an einer Schnur, sieben
erlei Kuchen backen, 9 K räuter bilden den segenskräf
tigen Johannisstrauss, aus 9 Brunnen trinken und vieles 
andere m ehr. 13 ist eine Unglückszahl. 77 wird in Se
gensformeln öfter genannt, seltener 99.

Oertlichkeiten, m it denen sich der Aberglauben be
schäftigt, sind zunächst das W ohnhaus, so weit die Dach
traufe reicht. Darin besonders der Herd, Ofen und Tisch, 
die Türpfosten und die Schwelle. Ferner die Kirche und 
der Kirchhof. Ausserdem ist nam entlich der Kreuzweg zu 
nennen.

Dinge, denen m agische Kraft innew ohnt, können ent
weder M enschenprodukte oder N aturprodukte sein. Zu 
e rstem  gehört z. ß. das Brot, das nahezu als heilig ange
sehen w ird. Mit ihm  zu spielen, ist Sünde. Bevor man 
Brot anschneidet, m acht m an das Kreuzzeichen über den 
Laib. Zauberkräftig (siehe II) sind ferner : der Herdkes
selhaken, der Spiegel, das Hufeisen (besonders ein zufäl
lig gefundenes), der Besen, der Schlüssel (namentlich m it 
einem Kreuz im Bart), Münzen (besonders ältere ausser 
Kurs stehende). Selbstverständlich auch säm tliche Dinge, 
die m it Religion und Kirche in Beziehung stehen, vorzüg
lich solche, die vom Geistlichen geweiht worden sind 
(Kreuz, Bibel, Hostie, W eihwasser, geweihtes Salz, Brot
u. dgl.) Auf der Grenze zu den N aturprodukten stehen die 
Steine von irgendw elcher auffallenden Form , seien sie 
nun  W erkzeuge aus dem Neolithikum  (« Donnersteine ») 
oder durch  die N atu r geform t (durchlocht, gerundet, Pe- 
trefakte u. dgl.). N atürlich geben auch prähistorische 
Steindenkm äler, Schalensteine u. dgl. Anlass zu Aber
glauben. Von Metallen ist nam entlich das Eisen zu nen
nen, aus dem M ineralreich überhaupt : die Erde, spe
ziell die Kirchhoferde, und das Salz. Das W asser, 
besonders m essendes, findet vorwiegend in der Volksme
dizin und im  Abwehrzauber (siehe II) Verwendung. Fer
ne r kom mt natürlich  in Betracht das Feuer, insbesondere 
das durch Reibung erzeugte (« Notfeuer ») ; dann aber 
auch das Kerzenlicht (zur Abwehr des Bösen [siehe II]) 
und die Kohlen.

Die zauberkräftigen Pflanzen sind ungem ein zahlreich. 
Zumeist werden sie medizinal oder unheilabwehrend 
gebraucht, einige aber auch im  eigentlichen Zauber. 
Besondere W irkung  erhalten Kräuter, die an bestim m ten 
Tagen kirchlich geweiht sind. Von hervorragender Be
deutung sind nam entlich : Das Farnkrau t, der Knoblauch, 
der A llerm annsharnisch (A llium ), die Alraunwurzel 
(M andragora), die Hauswurz (Sem pervivum ), die Raute 
(A rtem isia), das Johanniskraut (H ypericum ), der Bald
rian , die Bohne, der Rosm arin; von Abnorm itäten der 
vierblättrige Klee. Von Bäumen und Sträuchern nam ent
lich der Hollunder, der Hasel, der Vogelbeerbaum (Sor- 
bus), der W eiss- und Schwarzdorn (Crataegus, P runus  
spinosa), der W achholder.

An Tiere knüpfen sich zahllose abergläubische Vor
stellungen an, nam entlich inbezug auf Orakel und Vor
zeichen (s. I), Uebelantun und uebelabw ehr (s. II) ; 
aber auch abergläubische Anschauungen ganz allgemeiner 
N atur. Oft ist die Farbe (besonders schwarz) oder eine 
A bnorm ität (z. B. Dreibeinigkeit) von Bedeutung. Von 
Haustieren nennen w ir als speziell zauberkräftig oder 
dämonisch : den Ziegenbock, die Katze und den Hund. 
Von ändern Säugetieren kommen vor allem in Betracht : 
der Hase, das W iesel, die Maus, der Maulwurf und die 
Flederm aus : von Vögeln : der Hahn, die Taube, der 
Storch, die Schwalbe, das Rotkelchen, der Kuckuck, der 
Rabe, die E lster, die Eule ; von Reptilien und Amphi
bien : die Eidechse, die Blindschleiche, die Schlange, 
der Frosch und die Kröte ; von Fischen : der Aal und der 
Hecht ; von W eichtieren : die Schnecke ; von W ürm ern  : 
der Regenwurm  ; von Gliederfüssern : der M arienkäfer 
(Coccinella), der Hirschkäfer, die Biene, der Schm etter
ling, die Laus, die Heuschrecke.

Auch einzelne Teile von solchen Tieren, in oder bei 
ihnen gefundene Steine und dgl. sind zauberkräftig.

Endlich bildet der Mensch selbst und alles, was von

ihm ausgeht und von N atur zugehört, eine Quelle des 
Aberglaubens. Einzelbeispiele finden sich im Obigen zahl
reich vor. H ier kann es sich n u r darum  handeln,- die 
grundsätzlichen Gesichtspunkte festzustellen. Die mit 
Zauberkraft begabten lebenden Menschen scheiden sich 
in zwei Hauptgruppen : 1. solche, die unwissentlich über
natürliche Kräfte besitzen : Kinder, Jungfrauen (durch 
ihre Unschuld), Knaben (durch ih r Geschlecht günstig 
wirkend), alte W eiber (ungünstig) ; 2. solche, die wil
lentlich oder durch  berufliche Ausübung in den Besitz 
derselben gelangt sind : Hexen, Zauberer, geistliche 
Stände und Berufe (besonders Kapuziner), Scharfrichter. 
Ausser dem lebenden Menschen spielt aber auch der 
tote Mensch und seine Teile eine erhebliche Rolle im Aber
glauben. Die Marksteine im m enschlichen Leben sind 
oben behandelt, von Zuständen ist nam entlich die Men
struation  von Bedeutung. Teile des Menschen, an die 
sich der Aberglauben knüpft, sind besonders die Haare, 
Nägel, Zähne ; von Ausscheidungen : Schweiss, Harn, 
M enstrualblut und sem en virile. Im  weitern Sinne zum 
Menschen gehöriges sind die Kleider, die im Aberglauben 
oft w iederkehren.

Es gehören in dieses grosse Kapitel « der Mensch als 
Ausgangspunkt des Aberglaubens » n icht n u r die zahllo
sen absoluten Anschauungen (wie : wenn das Kind zum 
Himmel schaut, sieht es die Engelein, oder : das Kenn
zeichen eines bösen Menschen sind rote Haare, das einer 
Hexe zusammengewachsene Augenbrauen), sondern auch 
die vielen Vorschriften und Verbote, die sich auf m ensch
liche Handlungen und Ereignisse beziehen : ein Ge
genstand muss ererb t, gefunden, gestohlen, gebettelt sein, 
um zu wirken ; man muss eine Zauberhandlung schwei
gend vollziehen, darf n icht rückw ärts gehen, zurück
blicken, n icht ins fliessende W asser spucken, Feuer 
n icht m it Harn löschen, n icht nach der Sonne zeigen, 
zu bestim m ten Zeiten n icht arbeiten usw., usw.

I l l  B. Die Meinung, dass die Dreieinigkeit in ih rer Ge
sam theit wie als Einzelkräfte, ferner Maria und die Heiligen, 
dieEngel, speziell die Erzengel, in den Dienst des Menschen 
genommen werden können, ist im Volke tiefgewurzelt 
(s. nam entl. II). Auch herrschen oft m erkw ürdige, u n 
kirchliche Vorstellungen über das W esen und die Aeus- 
serungen göttlicher und heiliger Gestalten, über den Him
mel, das Fegefeuer, die Hölle.

Beachtenswert sind ferner die Meinungen des Volkes 
über die Seele des Menschen. Dass sie (z. B. bei Hexen) 
aus dem lebenden Körper entweichen (oft in Gestalt einer 
Hummel, eines Schm etterlings u. dgl.) und wieder in 
denselben zurückkehren kann, ist eine verbreitete An
sicht. Nach dem Tode fliegt sie (etwa als Vogel) in den 
Himmel. Oft kehrt sie (als Gespenst) wieder ; Menschen, 
die Grenzsteine versetzt haben («. M arkverrücker »), m üs
sen nach dem Tode als « brennende Männer » umgehen, 
ungetauft verstorbene Kinder als Irrlich te r u. dgl. m ehr.

Zahllos sind die Vorstellungen über Gestalt, Auftreten, 
W irken des Teufels, wie sie n icht n u r  im reinen Aber
glauben, sondern auch in Sagen zutage treten.

Dämonische W esen (s. den Art. D ä m o n en ) sind nach der 
Volksmeinung auch Judas und der Ewige Jude, ob
schon sie wohl kaum  schädigend in die Geschicke der 
Menschen eingreifen. Vielgestaltig und oft bösartig sind 
die in den W internächten oder im Frühling  umziehenden 
Dämonen ; vorwiegend weibliche : die Strùggale, die 
Pfaffenkellere, die Chlungere, die Cheveauchevieille u. 
a. m. ; dann aber auch m ännliche : der wilde Jäger, 
T iirst, der Isegrind. Ein Krankheitsdäm on ist das Pest- 
wibli. Oft schwankt der C harakter der dämonischen 
W esen zwischen Bosheit und Güte, so bei der « Tante 
Arie» und nam entlich bei den koboldartigen W esen, 
wie Berg- und Herdm ännchen, Hausgeistern und älml. 
Zwerge (seltener bei uns Riesen) spielen überhaupt im 
Volksglauben eine grosse Rolle. Ihre Eigenschaften und 
Aeusserungen sind allbekannt (s . den Art. S a g e n ) .  Aus
schliesslich bösartig ist der Alpdruckdämon (schweizerisch 
gewöhnlich « Schrättel! »), der sich dem Menschen nachts 
auf die Brust legt, ihn w ürgt, kleinen Kindern die Brüst- 
chen aufsaugt usw. M ancherorts wird er als Hexe, dem
nach als böswilliger Mensch, aufgefasst, wie überhaupt 
die Hexe (s. diesen Artikel) nach dem Volksglauben zuwei
len ein Mensch von Fleisch und Blut, zuweilen wieder
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eine rein dämonische Gestalt m it beliebiger W andelbar
keit. ist. So ist auch der wilde Jäger, der Schimm el- oder 
Stiefelreiter und ähnl. n icht im m er re iner Dämon, son
dern oft eine fü r Untaten hassende Menschenseele. U r
sprünglich wohl N aturdäm onen, jetzt aber durch  Men
schen dargestellt, sind das « Posteri! », das H utzgür, der 
« Glungel », der «Böögg» (am Seehseläuten), der « Sa- 
m ichlaus» u. a. m ., Letzterer heute m it vorwiegend güti
gen Form en, was noch m ehr fü r den « Père Challande » 
zutrifft. Ausschliesslich gütig sind das W eihnaehts- und 
das N eujahrskindchen, Gestalten, die das junge segen
bringende Ja h r sym bolisieren. Sehr re ich  entfaltet ist in 
der Schweiz die Naturdäm onenw elt, wie sie sich besonders 
in den Sagen zeigt. So gibt es Erd-, Berg- (s. o.), W ald-, 
Schnee-(bzw. Gletscher-), Nebel-, W ind-, W asser-, Iiorn- 
däm onen (s. d. Art. Dämonen).

Endlich seien als dämonisch übernatürliche Tiere der 
Basilisk, der aus einem Hahnenei entstanden sein soll, 
und der Drache genannt, letzterer heute noch m ancher
orts im Aberglauben lebend.

L itera tu r . N icht speziell schweizerisch, aber doch auch 
in der Schweiz sehr verbreite t und daher h ier den Aber
glauben beeinflussend, sind die Volksbücher m it Segen, 
Heilm itteln, Gebeten, W eissagungen und Zauber aller 
Art, wie : Der geistliche Sch ild , A lbertus M agnus, Die 
sieben H im m elsriegel, Das R om anusbüchlein , Das 6. u. 7. 
Buch Mose, Fausts H öllenzwang  u .a .

Ein den A. in der Schweiz zusammenfassendes W erk 
gibt es nicht. H auptquelle ist das Schweizerische A rchiv  
fü r  V olkskunde, das in jedem  Jahrgang  Aberglauben 
bringt. Besonders reichhaltig  s in d : II, 215 ff. u. 257 ff. 
(Kt. Zürich) ; VII, 131 ff. ; VIII, 267 ff. (Kt. Bern) ; XII, 
91 ff. (Kt. W aadt) ; XIV, 290 ff. (Kt. W allis [Vallée de 
Bagnes]); XV, 1 ff. (Kt. Bern); XX, 54 ff. (Vermischtes); 
XXI. 31 ff. (Kt. Bern). Kleinere Artikel in : Schweizer 
V olkskunde  (Korrespondenzblatt der Schweiz. Gesellschaft 
für Volkskunde). Reichhaltig ist ferner das Schweizerische  
Id io tiko n  (un ter den betr. Artikeln). Von älteren  Zeit
schriftenartikeln  ist zu nennen : Z eitschrift fü r  deu t
sche M ythologie  IV, 1 ff., 174 ff. (Runge : Volksglauben  
in  der Schweiz). In Buchform : Ludw. Lavater : Von 
tiespänsten , u n g hüren , fä le n u n d  anderen w underbaren  
d in g en ...  Zürich 1569. — Rud. Gwerb : B erich t von dem  
abergläubigen Leuth- u n d  Vych besägnen u n d  anderen  
Zauberkünsten . Zürich 1616. — Barthol. Anhorn : Ma- 
giologia. C hristliche W arnung  fü r  dem  Aberglauben  
u n d  Zauberey. Basel 1674. — Alois Lütolf : Sagen, 
B räuche, Legenden aus den fü n f  Orten. Luzern 1862 
(enthält neben den Sagen viel Abergläubisches). — Franz 
Jos. Schild : D ’r  Grossätti us ’em  Leberberg. 2. Aufl. 
Bd III, 148 ff. — Val. Biihler : Davos in  se inem  W a l
serdialekt. Bd I (Heidelberg 1872) p. 264, 320, 345, 358, 
361, 390. — J. E. Rothenbach : Volkstüm liches aus clem 
K t. B ern . Lokalsagen u n d  S a tzungen  des Aberglaubens. 
Zürich 1876 (Sonderdruck aus der N euen Alpenpost). 
— Alfr. Cérésole : Légendes des A lpes vaudoises. Lau
sanne 1885 (besonders p. 325 ff.). — Hans Zahler : Die 
K ra n kh e it im  Volksglauben des S im m en ta ls . Bern 1898 
(vorwiegend Volksmedizin). — Otto Stell : Z u r K enn tn is  
des Zauberglaubens, der Volksm agie u n d  V olksm edizin  
in  der Schweiz (SA. aus Jahresbericht der Geographisch
ethnograph. Gesellschaft in  Zürich  1908-1909). — W er
ner Manz : Volksbrauch u n d  Volksglaube des Sarganser- 
landes (Schriften  der Schweizer. Ges. fü r  Volkskunde. 
Bd 12). Basel 1916.

Ausserdem enthalten alle Sagensam m lungen (s. Artikel 
Sage) Aberglauben.

Eine Bibliographie lieferte Franz Heinem ann : A ber
glaube, Geheime W issenschaften, W undersuch t (Biblio
graphie  der Schweiz. L andeskunde  Fasz. V 5, Heft I), 
Bern 1907. [E. Hoffmann-Krayer.]

A B E R L I oder A A B E R L I. Bürger- und Bauernge
schlechter in  den Kt. Zürich, Schaffhausen und Luzern 
ohne gemeinsamen Ursprung.

A. K a n to n  Z ü ric h . — I. Bürgergeschlecht in W in ter
th u r. W appen : Nach dem W in te rth u re r W .-B. von 1855 
führten  die A. im gelben Schild einen schwarzen W id
derkopf ; Helmdecken gelb und schwarz ; auf dem gekrön
ten  Helme wachsender schwarzer W idder m it weissen 
H örnern. Das h ier abgebildete Siegel Friedrich  Aberlis

zeigt gleichzeitig seine Kunst. Auberlin oder Aberli ist die 
verkürzte Koseform für Aberaham, die in alter Zeit in 
W in te rth u r gebräuchlich war ; so lebten hier 1448 Heini 
Auberli, W agner ; 1466 Auberlin Stultz. 1475 Aberli Boss
ha rt, 1494 Aberli Tobig. Aehnliche Abkürzung war Aeber- 
lin , urk . belegt 1443 durch  den Juden Aeberlin(Aberaham), 
die indessen auch auf Eberhard zurückgeht. Aus dem 
Taufnam en bildete sich nach und nach der Geschlechts
nam e Aberli, der in den W in te rth u re r S teuerbüchern zum 
erstenm al 1496 erscheint. — 1. H a n s  A. besass am Obertor 
ein Haus, widm ete sich dem M alerberuf und beteiligte 
sich m it einer Hellebarde an drei Kriegsauszügen von 
1529, aus denen er gesund zurückkehrte. Sein Handwerk 
ernährte  ihn und seine Fam ilie n icht genügend ; deshalb 
wählte ihn der Rat zum Stadtknecht 1530. Der W in te r
th u re r U hrenkünstler Lorenz Liechti hatte  am obera Tor
bogen zu Brugg eine U hr erstellt ; durch seine V erm ittlung 
erhie lt Hans A. den Auftrag, die Malerei zu dem Kunst
werk auszuführen u n ter folgenden Bedingungen : Der Ort 
liefert ihm  Speise und T rank, den Anstrich und das Oel 
unentgeltlich und zudem eine Barentschädigung von 30 
Gulden (1531). Der Ausbruch des 2. Kappelerkrieges rief 
ihn m itten aus der Arbeit nach Hause zurück. Bei Kap
pel e rlitt er eine schwere Verwundung, kam nach Zug in 
die Gefangenschaft, wurde dort gut verpflegt und geheilt, 
konnte aber die Verpflegungskosten n ich t bezahlen ; des
halb verwandte sich der Rat in W in te rth u r für ihn («un- 
sern D iener  ») um Erm ässigung der Sum m e m it der Be
gründung, A. habe m ehr Kinder als Vermögen. W ieder 
hergestellt, bekleidete er bis 1545 das Amt eines Stadt
knechtes. — 2. C la u s  A. gehörte 15ü5-34 in W in terthu r 
dem Grossen Rate oder den Vierzig an. In der Schlacht bei 
Kappel verlor — 3. IC on rad  (Kurli) A. sein Leben. Nach 
dem W in te rth u re r Steuerrodel von 1500 wohnte m it Hans 
Aberli am Obertor — 4. H err J a k o b  A., ein P riester. Er 
w urde P fa rrer in Neftenbach und führte da die Reforma
tion ein. E r war Ausburger von W in te rth u r und Mitglied 
der H errenstube. Nach Salat beteiligte er sich an der 
D isputation in Zürich 1523, ebenso in Bern 1528. Im  Jahre  
1535 m achte er vor dem Rate in W in te rth u r Ansprüche 
auf das Gut der W itwe des seligen Heiny W agner ; h ieraus 
erk lä rt sich die Bezeichnung Jakob W agner, f  1553. Por
trä t von Joh. Sulzer (Zentralbibi. Zürich). — Andrerseits 
bürgerte sich 12. x ii. 1555 der Küfer 5. Hans A. von 
W in te rth u r in Zürich ein (Z ü rch . B ü rg erb w h  II, p. 31). 
— Vergl. betr. Brugg : Ganz im A arg. Tagbl. 1896. — 
W .Merz : A arg . BurganlagenX , 1905, p.157 f. — Chronik  
des Laur. B osshart (in QSRG  III). F ü r das Uebrige : 
Stadtarchiv W thur.

Das Geschlecht der A. in W in te rth u r verm ehrte sich 
rasch und lag verschiedenen Handwerken ob. — 6. J a k o b  
w ar Mitglied des Stadtgerichtes 1561. f  1567. — 7. Der 
Maler M a r t in  f  im Kriege m it Navarra 1588. — Im Fol
genden werden n u r die Vorfahren des Kunstm alers Hans 
Ludwig und der Graveure und Medailleure Johannes 
und Friedrich A. in d irek ter Linie aufgeführt. — 8. B a r -  
t o lo m a e u s  (Bartlime), *1530. Stadtschlosser 1570, hatte 5 
F rauen und 11 Kinder ; f  1611 an der Pest. — 9. H a n s ,  
einer seiner Söhne, * 1561, Pfister, Gemahlin Margare
tha  Troll in W ., w urde 1612 Grossrat, 1613 Stadtfahn- 
drich , -( 1628. — E iner seiner 8  Söhne, 10. J o s u a ,  *1627, 
Gemahlin Elisabetha E rnst v. W ., w ar L ism er, f  schon 
1658 ; hin terliess einen einzigen Sohn, — 11. H a n s  J a k o b ,  
*1656, Schneider an der H intergasse, der Obmann und im 
Alter Zuchtvater der W aisenkinder wurde, f  1731. Seine 
Gemahlin Anna M argaretha Hegner schenkte ihm  3 
Söhne, von denen der älteste, — 12. H a n s  J a k o b , * 1684, 
ebenfalls an der H inter-, jetzt Steinberggasse wohnte u. 
Stadtw achtm eister w urde; er verheiratete sich m it Anna 
Barbara F orrer von W ., die ihn m it 4 Söhnen erfreute, 
von denen w ir nennen : — 13. J o h a n n  L u d w i g  A., Kunst
m aler, * 1722 ; zeigte von Jugend an hervorragendes 
Talent zum Zeichnen, kam  deshalb zu dem Landschafts
m aler H einrich Meyer in W in te rth u r, einem Sohne des 
berühm ten Malers Felix Meyer, in  die Lehre. Mit 18 Jah 
ren siedelte er nach Bern über, wo er die Unterweisung 
von Johannes Grimm genoss und später eine Zeichen
schule gründete. Die F rankfu rter Maler Schütz und 
H irsch regten in ihm  das Studium  der N atur, der Land
schaft, besonders des Berner Oberlandes an. Mit dem
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K upferstecher Adrian Zingg reiste er, F rau  und Kinder 
verlassend, zur weitern Ausbildung nach Paris 1759. Ein 
Aufenthalt von 9 Monaten förderte dort seine Fortschritte  
und machte ihn auf die Mängel seiner Arbeiten aufm erk
sam. Nach Bern zurückgekehrt, m alte er ileissig nach 
der N atur, auch Porträte . Seine Kunst liegt in der Erfin
dung der sog. Aberlinschen Manier : er radierte  Schwei
zeransichten in Kupfer und tuschte oder kolorierte sie. 
Das Verfahren fand viel N achahm ung, wodurch sein 
Einkom m en litt, ihn aber anspornte, seine Arbeiten zu 
grösserer Vollkommenheit zu bringen. Seine Landschafts
radierungen und Szenen aus dem B erner Volksleben wa
ren sehr beliebt. Von ihm  stamm en z. B. Schloss W im- 
mis, Erlach und der Bielersee, Yverdon, Muri bei Bern 
usw. Infolge von Ueberarbeitung starb er 1786 in Bern. 
Sein Bild, von llandm ann  gemalt, ist im Museum W in-, 
te r th u r ;  sein P o rträ t, von J. R. Schellenberg radiert, 
in  Füsslis Gesch. der Schweizer K ünstler . — Vergti Nbl. 
der Künstler-G es. Zur. 1817. — S K L  I, 3/4. — Nbl.

Johann  Ludw ig Aberli, von W in te rthu r.
G estochen vonJVL E sslinger.

der S tad tb ib i. W th u r. 1873, p. 33. — A HS 1888, p. 206; 
'1910, p. 229. — 14. ,1 o h a n n e s , * 1737, jüngster Sohn des 
Stadtw achtm eisters Hans Jakob und B ruder des vorge
nannten  Landschafters in Bern, wählte den Apotheker
beruf, liess sich in Murten nieder, verheiratete sich mit 
Elisabeth Vögeli in Zürich, -j- aber schon 1780, die W itwe 
und den Sohn, — 15. J o h a n n e s ,  * 5. i. 1774, in dürf
tigen Verhältnissen hinterlassend. Der Pate des Knaben, 
P lä rre r Stoll in Neuenburg, nahm  die W aise zu sich ; 
M utter und Schwester kam en ins P farrhaus Rafz. Um 
Nachfolger seines Oheims Ludwig zu werden, erh ie lt Jo
hannes U nterrich t im Malen und Zeichnen. Der Tod des 
Verwandten machte den Plan zunichte; deshalb kam der 
Jüngling zu einem Kaufmann in die Lehre. Neues Un
heil überfiel ihn nun ; wegen ungeschickter Behandlung 
bei einer H autkrankheit verlor er für imm er das Gehör, 
wodurch er gezwungen wurde, den Beruf aberm als zu 
wechseln. 1786 m usste der Rat in W in te rth u r ein neues 
Siegel anschaffen ; aber h ier war niem and, der den Auf
trag  ausführen konnte; deshalb wandte man sich an den 
Graveur Samson in Basel. Das w ar ein Fingerzeig, wel
chen Lebensweg Johannes A. einschlagen sollte. E r kam 
zu dem Petschaft- und W appenstecher Balthasar Vorster 
in Diessenhofen, einem Meister ohne hervorragende Bega
bung, in die Lehre, der ihn nach 1 */s Jahren, da er ihm 
nichts Neues m ehr zeigen konnte, m it dem Zeugnis be
ster Zufriedenheit entliess. Grosso Förderung in seinem 
Berufe verdankte Johannes dem Friedrich Huber in Ba
sel (1794), der in Rom sich in der Kunst des Steinschnei

dens vervollkommnet hatte und der ihn in allen Teilen 
dieser Tätigkeit unterw ies. Nach einem Aufenthalt in 
Strassburg kehrte Johannes 1796 nach W in terthu r zu
rück und tra t im folgenden Jahre m it der Bürgertochter 
Veritas Sulzberger in die Ehe. Seine trefflichen Arbeiten 
verschafften ihm bald im In- und Auslande einen weit 
verbreiteten Ruf; hiezu trugen ganz besonders der Mi
n ister von W essenberg und dessen Bruder, der Bistums
verweser von Konstanz, bei. Reiche Gönner waren der 
Fürst von Fürstenberg und der Engländer van Mater 
auf Schloss Goldenberg bei W in terthur. Nach und nach 
gestalteten sich seine ökonomischen Verhältnisse günsti
ger. Von einem B ruder seines Grossvaters erbte er 1802 
einige Mittel. Seine M utter kaufte für ihn und ihren 
Tochterm ann, den Färber Elias Goldschmid, 1805 um 
3200 Gulden das Haus zum untern  W aldegg in der untern  
Vorstadt. Nach ihrem  Tode (1818) erlangte A. wieder eini
ges Vermögen. Später besass er das Haus zum weissen 
Róssii beim U ntertor (Adlerseite). Er erstellte die Me
daille, die die Zürcher Regierung den Hilfstruppen im 
Bockenkrieg austeilte (1810). Bei der W in terthu rer Re
form ationsfeier, die in den drei ersten Tagen des Jah
res 1819 abgehalten wurde, kam seine Kunst so recht 
zur Geltung. E r hatte  die Medaille zu erstellen, die bei 
B rückm ann in Heilbronn geschlagen wurde. Da die 
Nachfrage sehr gross w ar, reichte der Vorrat n icht aus. 
Der Rat beschloss, jede Fam ilie, jedes Mitglied der Be
hörden, des Musikkollegiums, jedes Schulkind müsse mit 
einer Denkmünze erfreut werden ; deshalb wurde bei A. 
eine grosse Nachbestellung, das Stück zu 1 Gulden 25 
Schilling, gemacht und zwar m it der Abänderung, im 
Avers : das Bildnis Zwinglis, im Revers : a u f  die 3. Seku- 
larfeier der R eform ation  die S ta d t W in te rth u r 1819. 
Im Jahre  1817 hatte Johannes einen Stempel zu dem 
Schilde gestochen, den die beiden Stadtratsweibel in 
W in te rth u r trugen, und sich als Entschädigung seine 
städtische P ün t als lebenslängliches Lehen ausgebeten. 
Dies wurde ihm zugesagt; allein 1821 ging aus Versehen 
der Verwaltung das Nutzland in andere Hand über. Der 
Rat anerkannte die Richtigkeit seiner Beschwerde und 
liess ihm 20 Gulden ausbezahlen, womit er wohl zufrieden 
war. Dem Gehörlosen waren viel W itz und Hum or eigen. 
Seine W issbegierde suchte Bekanntschaft m it Altertum s
kennern, Kunstfreunden und Berufsgenossen der Schweiz 
und in Deutschland. Im m er m ehr gelangte Johannes A. 
zur künstlerischen M eisterschaft ; seine zahlreichen Ar
beiten erweisen sich als Kunstwerke, ausgezeichnet durch 
Erfindung, Form , Komposition und äusserst sorgfältige 
Ausführung. Zu seinen besten Leistungen gehören die 
Denkmünzen auf Zwingli und Pestalozzi, das Löwen
denkmal zu Luzern, das grosse Siegel der Eidgenossen
schaft von 1815,der Rütlischw ur, in einen grossen Karneol 
geschnitten; die Medaille des ewigen Schweizerbundes u.
v. a. Er starb 24. iv. 1851. Die Stadtbibliothek in W inter
th u r besitzt seine Siegelsammlung und seine Büste von
G. Hörbst 1852. Das N bl. der Zürcher Künstlerc/es. von 
1853 enthält eine Tafel m it Reliefstichen nach Siegelab
drücken und sein Bild von 11. Merz. — S K L l .  p. 3 ,4 .— 
N bl. der S tad tb ib i. W thur  1873, p. 48 ff. — L. Forcer : 
ßiogr. diet, o f  m edallists I, 1904. — Stadtarchiv W inter
thu r.

Der Graveur Johannes A. hatte 2 Söhne und 4 Töchter zu 
erziehen ; der ältere Sohn — 16. J ohann  J a k o b , *1799, sollte 
ebenfalls Petschaftstecher werden, fand aber an diesem 
Berufe keine Freude und wurde Kaufmann. E r besass 
(1840-54) in W in te rth u r das Haus zum untern  Sulzberg 
mit einer Karden- (Wollkamm) fabrik vor dem Schmidtor 
in den H intergärten. Am gleichen Tage des Jahres 1849 
starben zwei seiner Söhne am gelben Fieber in Bahia. —
17. J akob F r ie d r ic h ,  der zweite Sohn von 15, * 24. II. 
1800, würde für den Beruf des Vaters bestim m t. Dieser 
hatte auch die grosse Freude, in seinem Sohne einen be
gabten Nachfolger zu erhalten, der ihm in seinen Arbei
ten geschickt an die Hand ging ; so erstellte Fritz den 
Revers der Zwinglimedaille 1819. Nun begannen die 
W anderjahre. Ein Freund lockte ihn nach Lyon, wo er 
1821-23 weilte und hauptsächlich als Angestellter für die 
Firm a Moutterde-Bilton arbeiten und sich privatim  im 
Museum weiterbilden konnte. E r erstellte m anche Heili
genbilder, es tra t ihm aber der Handwerksneid hemmend
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entgegen. In den Jah ren  1823-24 bildete er sich in den 
Kunstsam m lungen von P aris  und im V erkehr m it dem 
K ünstler From ent w eiter aus und fand da viel bessere 
Prägem aschinen als in Zürich. Die Liebe rief ihn 1824 
w ieder nach Lyon, de r Vater aber 1825 nach Hause zu
rück. Vater und Sohn arbeiteten m in gem einsam ; der 
Aufträge waren aber zu wenig, als dass das E inkom m en 

befriedigen konnte. Nachdem 
seine Bewerbung um die Stelle 
eines neuen Zeichenlehrers in 
W in te rth u r ohne Erfolg geblie
ben w ar, siedelte F ritz 182Ô nach 
Zürich über, wo er m it offenen 
Armen aufgenom men wurde. Als 
Mitglied der Künstlergesellschaft 
erlangte er in weiten Kreisen 
Bekanntschaft und viel Arbeit. 
D urch seinen Schwager Johannes 
B runner, der in Buchental bei 

Siegel F ried rich  A berlis. St. Gallen und Borbas Anteilhaber 
von Spinnereien w ar, m achte er 

Bekanntschaft m it Sabine E rpf von St. Gallen, der 
Schwester von Regierungs- und N ationalrat Eduard E rpf ; 
die Kopulation w urde 1835 in der Gallusstadt gefeiert 
und die Hochzeitsreise nach M ünchen gemacht. In Zürich 
entstanden die Siegel der U niversitäten Zürich und Bern 
und ih re r Fakultäten , die Zürcher M ünsterbrücke, die 
Z ürcher Verdienstm edaille, die der Gesellschaft der Zür
cher Böcke, eine seiner besten Arbeiten, die Pestalozzi
m edaille u. v. a. Mit dem Jah re  1845 nahm  er wegen 
E rkrankung  seiner Gattin seinen W ohnort, w ieder in 
W in te rth u r. H ier erstellte er : N ideckbrücke in Bern 
1846, Siegel des schweizerischen Bundesrates 1849, Zü
richs E in tritt in den Schweizerbund 1851, eidg. Sänger
fest in W in te rth u r 1854, Z ürcher Verdienstm edaillen i 848
u. 1862, Jubiläum  zur Verleihung des Stadtrechtes anW in- 
te r th u r  durch den Grafen Rudolf von Habsburg (22. vi. 
1264) 1864 (das Exem plar von Silber kostete 15 F r., das 
bronzene 3.60, ein Exem plar in Gold wurde Kaiser Franz 
Josef von Oesterreich dediziert) usw. Fritz Aberlis Pro
duktionskraft ist erstaunlich); er verfertigte 278 Arbeiten 
in harte  Steine geschnitten, 18 Medaillen in Metall, 133 
grosse Amts- und Gesellschaftssiegel, 182 W appensiegel, 
m eist in Stahl, fü r Private und 8 Fam iliensiegel, zusam
men 619 Exemplare. A. hatte viel Sinn für das Einfach
schöne, das besonders in der Darstellung von Menschen 
und T ieren zum Ausdruck kam. E r fand viel Anerken
nung, Lob und Ruhm . An der Auffahrt 1871 lähm te 
ein Schlagfluss seinen rechten  Arm ; « grosser Feier
abend » schrieb er damals m it zitternder Hand in sein 
Arbeitsbuch, -j-19. xn . 1872. Sein Bildnis, gezeichnet 1852 
von seinem Freunde, H istorienm aler Eduard Steiner, 
seine Büste, m odelliert 1863 von G. Höchst, seine Siegel
sam m lung sind im Museum und in der Stadtbibliothek 
W in te rth u r. Seine Tochter Emm a, * 1839, verm ählte sich 
m it dem Bankier W ilhelm  Bäschlin von Schaifhausen 
in Zürich. — Vergl. S K L  I, p. 3, 4. — A. Hafner, ein 
Verwandter des Künstlers, nach Aufzeichnungen des Gra
veurs und M edailleurs in den M itte ilungen  des K unstver
eins W th u r.  1873. — L. Forcer : Biogr. diet, o f m e 
dallists  I, 1904. — Stadtarchiv W thur. [ K a s p a r  H a u s e r .]

II. Stadtzürcherisches Geschlecht : Mehrere, m indes
tens zwei verschiedene Bürgerfam ilien (nicht zu ver
wechseln m it Aeberli, bzw. Eberli).

A. W appen: aj in weiss schwarzes Hufeisen m it darauf 
gestelltem  rotem  Kreuz (Siegel 
des Obervogtes im Neuam t 1497 
Jakob; Farben nach Mei ss, Ge
schlechterbuch). — bj in blau 
goldener halber W ecken über 
grünem  Dreiberg, beseitet von 
2 gold. S ternen (W appenbuch 
Meyer 1674). Als Pfister oder 
Bäcker zur W eggenzunft gehö
rig. Die älteren Generationen 
des 15. Jah rh . sind unklar. Die 
Deszendenz eines — 1. Al b r e c h t , 

=. von der W eggenzunft, der 1476
Obervo^'tlmNeuamtft497. am M urtenkrieg teilnahm , lässt 

Originalgrosse. sich bis ins 17. Jah rh . verfolgen;

W appen .

Siegel Jakob Aberlis,

sie gehörte fast ausnahm slos der W eggenzunft an. Von 
grösserer Bedeutung u n ter seinen Nachkom m en wa
ren : — 2. J a k o b  (auch Eberlin, Auberly und Oberly), 
Sohn von N r 1, Pfister. Geordneter Rat der Pfister
zunft im Som m er 1489 ; 26. vm . 1489 Verwalter von 
B ürgerm eister W aldm anns Nachlass ; schrieb einen Ro
del von W aldm anns bezahlten Schulden (QSG  N.F. 
II, Akten I). Zunftm eister und Mitglied der wieder- 
hergestellten verfassungsm ässigen Regierung Baptistalis 
1489; des Rats 1490-1500, Schlüssler. Tagsatzungsbote zu 
Luzern im April 1494, zu Zürich und Rapperswil 1498 ; 
Obervogt zu Alt Regensberg 1490, im Neuam t 1492 u.

1496 ; Obervogt zu Morgen 1500 ; Landvogt zu Ba
den und desR ats (vonfreierWahl)1505-07(ASI); 
im Schwabenkrieg H auptm ann im Schwader
loch, K riegsrat der Zürcher nach Mailand 1500 
{B rennw ald : Chron. I I ) .  Mitglied der Lux- u. 
Loyen-Bruderschaft (ASA, p. 17). — 3. Hein
r i c h ,  Sohn von N r 2, Pfister am Rennweg, einer 
der radikalsten S türm er in der Reformations

zeit,U ebertreter der Fastengebote 1522, M itveranstalter des 
Gesellenmahles auf dem Lindenhof, w urde neben ändern
2. vu. 1524 von der Regierung m it der E ntfernung der 
«Götzen» aus den Kirchen betraut. E r schlug sich später 
zu den W iedertäufern und wurde in deren grossen Pro
zess von 1525 verwickelt QSRG  t, p. 14. — 4. Hans Hein
rich (1600-61), o rd in iert 1623, P fa rrer zu Regensdorf 1626.

B. Hauptfam ilie, erloschen 1794, bzw. 1854. Ih re  Ge
schlechtsfolge ist für die ältere Zeit etwas k lare r als bei A. 
Ihre Glieder gehörten fast durchwegs der W aag- und Saff- 
ranzunft an, waren W eber, Goldschmiede und Geistliche.

a) Pflugschar begleitet von 2 Sternen (Siegel 
des Zunftm eisters U lrich 1554). b) In blau 
2 gold. Sterne, gold, eingerundete Spitze be
seitend, die auf grünen Dreiborg gestellte zu- 
sammengeschob. blaue Lilie u. weisse Pflug
schar, überhöht von weissem Kreuz, zeigt 
(W .-B.M eyer1605u.Egli,W .-11.1860). Stamm 
vater ist — 1. Ulrich, der W eber von St. Gal
len, 28. vi. 1486-als Bürger aufgenom men; 

Ziinfter zur W aag, Zwölfer 1515, Gattin die Tochter des 
K ürschners Jordan. — 2. Felix, Sohn von N r 1, -j- Zwöl
fer zur W aag 1516 u. 1522, kämpfte bei M arignane mit.
— 3. F elix .  In  diese Fam ilie dürfte auch ein F. gehören, 
der wegen einer Dem onstration gegen Zwingli eine ge
wisse Beachtung beanspruchen darf. Schon 1522 wegen 
nächtlichen Unfugs u n ter Verhör gestanden, w arf er zu
sam men m it Jakob Zim m erm ann 28. vm . 1525 spät 
nachts m it Pflastersteinen Zwingli die Fenster ein und 
wurde, w ährend sein Genosse entkom m en konnte, ge
fangen und in  den « neuen T urm  » gelegt. Da die Behörde 
am 2. Sept. seinen Handel verschob, geriet die Bevölkerung 
in drohende Bewegung und forderte Bestrafung. Durch 
Beschluss vom 27. ix. 1525 wurde Felix A. denn auch aus 
dem « neuen Turm  » zu e in jähriger Haft in den W ellen
berg gebrach t; vor Ablauf dieser F rist gab m an ihn aber 
auf Fürb itte  der B erner frei, worauf er nach Lenzburg 
ging. E r hatte  übrigens noch anderes auf dem Kerbholz : 
ungesetzliches Reislaufen und Bedrohung m it Mord (mit 
m ehreren Irrtü m ern  : Bullinger, R eform ationsgesch. 
Kap. 161, I 292). Als Stadtkneclit in Lenzburg gelangte er
16. X I .  1531 an den Zürcher R at m it der Bitte, « ihm 
Stadt und Land zu öffnen », was ihm  gew ährt wurde. —
4. Ulrich, jedenfalls Enkel von N r 1, wurde 10. vm. 
1523 im Grossm ünster als Ulrich A. genannt Bübli als
I. Kind in deutscher Sprache getauft (Chronik des Bern
hard  Wyss). Identisch (?) m it dem Zunftm eister zur 
W aag 1553-54, siegelt als solcher 1554.

Zaiilreiche Goldschmiede  dieses Geschlechtes sind von 
Zeller S K L I, p. 1-4, behandelt: — 5. R u d o l f ,  B ruder von 
N r 4, Goldschmied-Meister 1543, 1554 des Grossen Rats 
als Zwölfer von der W aag, f  1586 ; sein B ruder ist der 
Seeklar — 6. Heinrich (A ntiq . Ges. N r 1610 und 1619.
— 7. Hans R udolf, 1567 Goldschmied-Meister. — 8. Hans 
H einrich A.-Müller, Goldschmied, Mitglied der Lux-u. 
Loyenbruderschaft ca 1520, f  23. xi. 1553. Drei seiner 
Söhne sind ebenfals Goldschmiede (Nr 9-11): — 9. Hans 
Ulrich, Meister 1556. — 10. Hans J akob, Meister 1559. —
I I .  M a t t h æ u s ,  Meister 1565. — 12. H e in r ic h ,  ein 4. 
Sohn, n icht Goldschmied, gab 26. v i i .  1567 sein B ürger
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recht auf. — 13. H a ns  J a k o b , Sohn des P farrers Ste
phan (Nr 20), Goldschmied-Meister 1595, 1612 des Grossen 
Rats als Zwölfer der Zunft zur W aag, etc. (Siegel m itW ap- 
pen b) 1615; St.-A. Ziir., A 26. v. 30). — 14. St e p h a n , B ru
der von N r 13. Goldschmied-Meister 1612,1630 des Grossen 
Rats als Zwölfer von der W aag, Amtmann im H interam t 
etc. F ü h rt als K ünstlerm arke die Initialen SA. — Dessen 
Sohn 15. F e l ix  w urde 1691 Käm m erer des Stifts zum Gross
m ünster, -j-1715 (Leu, Suppl.). — 16. H ans F e l ix , Gold
schmied-M eister 1599, lebte zu Sitten. — 17. H a ns  T ho- 
m ann , Goldschmied-Meister 1606, Sohn des P farrers Hans 
Konrad zu Schwanden (Nr 21). — 18. H a ns  K o n r a d , Gold
schmied-Meister 1612; führt 1590 den halben W ecken im 
W appen (Glasgemälde des Landesmuseums). — 19. H ans 
K o n r a d , Goldschmied-Meister 1631. — Ferner stellte das 
Geschlecht eine Reihe Geistlicher (W irz: E ta t):  — 20. 
S t e p h a n  (1547-1608), ord in iert 1568, P farrer zu Sirnach1569, 
zu Dällikon 1571, zu Hom brechtikon 1585, wo er 1603 resig
n ierte  ; trunksüchtig . — 21. H ans K onrad  (1557-1601), o r
d in iert 1578, P farrer zu Schwanden (Glarus) 1580, zu Heng
gart 1592; schrieb 1577 eine auf der Zürcher Zentralbiblio

thek befindliche 
Zürcher Chronik 
(Haller : B ibi, der 
Schweizer - Ge

schichte  IV, N r 
545). — 22. H ans 
J akob  (1629-89), 
Sohn des P farrers 
H e in r ic h  zu Ki- 
burg, nim m t in 
der theologischen 
Polem ik seiner 
Zeit einen gewis
s e n  P la tz  e in ;  
Schüler des be
rühm ten  Orien
talisten J. IT. Rot
ti n g e r , d e s s e n  
W ohlw ollener ge
noss und von dem 
er gefördert w ur
de, wie aus den 
Briefen hervor
geht, die er von 
seinem Studien
aufenthalt im Aus
land 1647-50 an 
d e n  v e r e h r t e n  
L ehrer und Gön
ner richtete (The
saurus H ottinger- 

ianusj. 1651 ordin iert, 1653 Katechet in F luntern , 1654 
P farrerjzu Frauenfeld und seit 1663 Kollege des bekannten 
kathol. polemischen Schriftstellers Joh. Kaspar L ang; er 
veröffentlichte 1672 K lagpunkte  der P apisten  über v. 
H errn  P fa rrer M örikofer der F rau P fa rrer A aberlin  ge
haltenen Leichenpredigt, 1674 gegen Längs Schrift über 
das Messopfer einen G rundichen B ericht vom  H . N acht
m a h l des Herren. Der letztem  Publikation liess er 1680, 
n unm ehr P farrer zu W in te rth u r (seit 1677), eine R ett
u n g s-S ch rift von dem  H. N achtm ah l über die so genante  
Helleuchtend-Catholische A m p el zu m  H. N achtm ahl des 
H errn H r. Caspar Langen  folgen. 1677 veröffentlichte 
er einen Vortrag vor dem  R a t zu W in te rth u r betr. Not- 
w endigkeit der R eform ation  (TB  IV). — Der letzte die
ser H auptbranche ist 23. H e in r ic h  (1736-94), 1759 Zünf- 
ter zur Saffran, 1763 zur Schiffleuten, 1769 Schiffmeister 
und Korporal der Stadtwacht. Er hinterliess eine Toch
te r : — 24. K a t h a r in a , * 1762, die zweimal verheiratet 
w ar, vorher aber von Junker David Fels von St. Gallen 
einen unehelichen Sohn, — 25. F r ie d r ic h , hatte, *1787, 
der den Namen A. führte, in Griechenland sich aufhielt 
und +1854 im Zürcher Spital als Hafner am Stadtbauam t.

C. Die Messerschmiede Aberli stammen ab von Hein
rich, Messerschmied, von Stäfa, Bürger 1538. — D. Eine 
Schuhm acherbranche stam m t ab von Hans, Schuhm a
cher, von Männedorf, Bürger 1572. Heinrich siegelt 1720 
m it dem 2. W appen der Branche A (A ntiquar. Gesellssch. 
Nr. 1536). — J o a c h im  Aberlin, der 1534 bei Froschauer

I- 1ACOBUS A B ER LIN U S TIG U R IN U S-
rfccT./.i IViOunuifl.^al ÿ^TopV9ianœnJWoMU,(i6.Ifl.)'il.,.|^w : ...I.i'i'ÉÀ

H ans-Jakob A berli (1629-1689). 
Nach P o r trä t von Joh. Sulzer.

in Zürich die Bibel in 3 Liedern zusammengefasst drucken 
liess, stam m t aus « Garm enschwiler» zwischen der Donau 
und dem Bodensee. Auflagen des Schriftchens erschienen 
noch im 17. Jah rh . (A D B I, p. 20). (G. B r u n  u n d  F. Hegi.]

B. K a n to n  S c h a ffh a u se n . — U lrich  A. Pannerherr 
der Stadt Schaffhausen. Mitte des 16. Jah rh . Mit Bürger
m eister Peyer von Schaffh. Abgeordneter an der Verhand
lung der Städte Zürich, Bern und Schaffhausen in Zo- 
fingen am 7. i. 1549. — A S I .  IV, I. e, p. 1. [H. W.]

A B E R M A N N .  Noch in 2 weiblichen Sprossen exis
tierendes zürcher. Ratsgeschlecht, eingebürgert 1627. 
Siehe Oberm ann .

A B E R N  (Kt. Zug). N am e: zum Adjektiv über in der 
Bedeutung «trocken und warm  », also =  «Land, wo der 
Schnee früh schwindet»(vgl. S71, p.39). — F ruch tbareT er
rasse an der Süd-Seite des Albis; von Sihlbrugg bis gegen 
Steinhausen sich senkend, wo sie in die Ebene ausläuft, 
liegen die zug. Ortschaften Deinikon, Blickensdorf u. Stein
hausen. Auf dem Rücken träg t die Terrasse die zu Baar 
gehörenden Höfe Deubühl, der schon vor der Reformation 
von einer Familie Steiner bewirtschaftet wurde, deren 
direkte Nachkom m en die Liegenschaft heute noch zu eigen 
haben ; ferner Frühberg, den 1531 der von Küsnaeht am 
Zürichsee stammende Hans R eidhaar besiedelte, um die 
Religion seiner Vorfahren beibehalten zu können; sodann 
das Gut Noe, das seinen Namen von dem 1673 erstm als 
genannten Besitzer erhielt, der den h ierorts seltenen bibli
schen Taufnamen Noe führte. — A. W eber : D eubühl u n d  
Frühberg  im Zug. K alender  1918. [A. W.]

A B E R T  (Kt. Genf). U nter diesem Namen findet man 
die Spur eines J ak o b , Notars, ca 1524, u. eines J ohann , 

aus dem Gätinais stam m end, eingebürgert 9. II. 1578. 
— Siehe Genève GE., Reg. de notaires. — Vergl. Cov. LB .

A B E S C H ,  auch a b  E S C H ,  A B Æ S C H ,  V O N  
E S C H .  Glasmalergeschlecht aus dem luzernischen Sur- 
see. — 1. Johann P e te r ,  Sohn des Ambros von Esch und 

der Elisab. Schmidli, Oheim der Anna Bar- 
IIIIIIIIIIIII• 1 *)a ra ’ * 15. vni. 1666, j- ca 1740. Hervorra- 
1111111 i l f c  gendster V ertreter der Fam ilie. — 2. P e te r  

1% *  A nton (Hans Peter Anton von Esch), Sohn 
des Hans Jakob von Esch und der Barb. 

w M K y  G irtanner, * 13. vi. 1670, j- ca 1740. Hinter- 
glasmaler. — 3. Anna B a rb ara , Glasm alerin, 
Tochter des Joh. Peter von Esch und der 

Maria Elisab. Schnyder, * 23. m . 1706, f  ca 1760 als 
letzte der Künstlerfam ilie. Von ih r kennt m an Hunderte 
von Bildern in H interglasm alerei, Monogramm AB VE — 
W appen : Gespalten, rechts 3 mal geteilt von Rot, Silber,
Schwarz und Gold ; links ein ro ter Löwe in Gold. —
S K L  I, 4 f. [P. x . W.]

A B E S S O N E  (Kt. Tessin). Dorf zw. Cadrò u. Dino, 
im 16 Jah rh . verschw unden. Gemäss Ueberlieferung 
sollen alle Ew. an der Pest gestorben sein, u. das verlas
sene Dorf zerfiel in T rüm m er. 1786 erw ähnt Holzhalb 
noch die Ruinen einer Kapelle in der Nähe von Abra
sone. W ahrscheinlich identisch m it Dassone oder Dos
sone (s. d.). — Boll. S tor. 1879. — L eu: Sup p l. [C.T.] 

A B E T R I N G E L E .  Fruchtbarkeitsritus, bestehend in 
einem volkstümlichen Lärm um zug in Laupen (Bern). 
Findet am Silvester sta tt und soll das alte Ja h r « h in 
unterschellen » und damit die W interdäm onen vertrei
ben. — Hoffm.-Kr. : Feste u n d  Bräuche, p. 103. —
SA F  I, 222. [H. Br.]

A B  E T Z E L N .  Meister Hermann. Zunftm eister im 
B aptistalrat 1340 (4. xn.), ebenso im N atalrat 1342 (9. m.
u. 30. iv.), vielleicht identisch m it dem Baumeister der 
P farrk irche von Baar, nach JZ  Baar vom 24. vm , 1361 
(SK L, p. 6).
W a p p en :  In blau weisse Sichel mit rotem  oder gelbem 

Heft auf grünem  Dreiberg (Geschl.-Buch Gre- 
bel Stadt-Arch. A. Z. 1628). Auf weissen Felsen 
(1. c. Geschl.-Buch Füssli 1700). Volles W appen 
Geschl.-B. 1657, 1. c. Die in der Reformations
zeit in Adliswil vorkommenden Ab E tzeln 

haben keine nachweisbaren Beziehungen zu 
diesem Zunftmeister. — St.-A. Zür. : Oeten- 
bach 326 ; Spital 259 ; Bubikon 75. — R ats- u. 

Richtbücher 1. Hälfte 16. Jahrh . (F. H. u. J . F.]
A B F R U T T  (Kt. Uri, Gem. u. Pfarrei Gesehenen. S. 

GLS). Urkundlich 1549, 1563 und 1578, O bfrutt genannt.
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liegt etwa 20 Min. südl. Gesehenen am Fussweg nach der 
Göscheneralp. Im M ittelpunkte dieses W eilers, der bis 1875 
zur Pfarrei W assen gehörte, steht eine dem Law inenpatron 
St. Mathias geweihte Kapelle. Man begeht h ier seinen 
Festtag (2t. Febr.) noch im m er als freiwilligen Feiertag m it 
Festmesse und Predigt. Auch kom mt am Mittwoch in der 
Bittwoche alljährlich  eine Prozession von Göschenen h ier
her, desgleichen im F rü h ja h r aus dem M eiental, und bis 
1883 auch aus G urtnellen. Die Leute aus W assen schlos
sen sich privatim  einer dieser Prozessionen an. Laut 
Spanzettel von 1809 bezog der jeweilige Kaplan in Gö
schenen vom Kapellenvogt zu St. M athias jäh rlich  16 Gul
den, 36 Schilling, und  für eine Messe in dort konnte er 
jedesm al 30 Schilling verlangen, sowie für das Versehen 
von Kranken 10 Schilling. Die Kapelle hatte  17i9 ein 
Vermögen von 512 Gulden, 25 Schilling. Der P farrer von 
W assen erh ie lt lau t Spanbrief von 1810 für die K irch
w eihpredigten in Göschenen, Abfrutt und St. Nikolaus 
jäh rlich  9 Gulden. Das Kirchweihfest w urde zuerst am
1. Sonntag im Okt., dann gemäss Verfügung des bischöfl. 
Visitators vom 13. x. 1693 fortan am 2. Sonntag gefeiert. 
Seit 1880 ist die Kirchweihe am 4. Sonntag im Okt. 
F rü h er w ar dam it ein Schiessen verbunden. Die Lands
gemeinde vom 2. v. 1779 bewilligte hiefür alljährlich « ein 
P aar Kilwyhosen », nachdem  1738 ein solches Begehren 
abgewiesen worden. Noch jetzt e rin n e rt ein Ortsnam e 
Scheibenplätzli an diese ehem alige Sitte. In der Kapelle 
zu Abfrutt w urden insgesam t 14 Jahrzeitm essen gestiftet, 
wovon 9 noch jetzt bestehen. Nach einer Aufzeichnung 
im Jahrzeitbuch von W assen ist die frühere  Kapelle 1608 
erbaut worden. C harakteristisch  und in seiner Art einzig 
im Lande Uri w ar der ganz nach italienischer Art ge
baute Campanile. Dieser T urm  bestand n u r aus einer 
dicken rechteckigen Mauer, auf welcher zu oberst in einem 
offenen Schlitz die von einem  gedrückten Bächlein etwas 
geschützte Glocke hing. Dieser eigenartige Bau w urde 1880 
n iedergerissen und durch eine doppelt grössere Kapelle 
ersetzt. Der bisherige Altar m it der Holzstatue des Ka
pellenpatrons und den Bildern der Apostelfürsten fand 
wiederum  Verwendung. Nachdem ein Steinschlag die 
weiter h in ten  im Tale stehende St. N ikolaus-K apelle 
1883 zerstört, nahm  m an das dortige kleine Glöcklern 
nach Abfrutt. [E.W ymann.]

A B F U H R W E S E N .  Siehe E h g r a b e n .
A B G O T S P O N .  Siehe G o t t s p o n e r .
A B I A S C A .  S ie h e  B ia s c a .
A B I B E R G .  S ie h e  A b y b e r g .
A B  I N K E N B E R G ,  selten v o n  I . — Bürgergeschlecht 

des 14. u. 15. Jah rh . in Zürich, aus dem Zugerland ge
bürtig , weibliche Sprossen m it R itterbürtigen  verehelicht. 
T rug  seinen Nam en von Inkenberg oder Hinkenberg, 
W eiler in der Gem. Baar (siehe G(ÜS II, p. 626). 1242 
Inchheinberch (UZ II, N r 566). Möglicherweise heisst 
die Hofstatt ab I. im  E insiedler U rbar 1331 zu Bettwil 
(Kt. Aargau) bereits nach diesem Geschlecht (Gfr. 45, 
p. 57).

W appen:  Im  schwarzen Schild gelber, m it 3 grünen 
Bergen belegter Pfahl (von Edlibachs W ap
penbuch 1488 an m issverstanden K leeblätter 
statt Dreiberge : richtig  bei D ürsteier ein Siegel 
Pantaleons v. 1420). Volles W. bei Edlibach 
etc. : Schildfiguren wiederholt auf dem Flug
kleinot, Decken gelbschwarz ; die Ueberschri'ft 
bei Edlibach nachträglich  irrig  durch « Iburg  » 
ersetzt. Zahlreiche Siegelabdrücke Pantaleons 

belegen dieses Schildbild. Von Edlibach an noch ein 2. 
volles W appen, n ich t durch  Siegel belegt : Schild geteilt 
von schwarz u. weiss, oben weisser S tern, unten  schwar
zer Dreiberg (bei D ürsteier u. Meiss auch Farbenva
rianten). Aeltere Geschlechtsangehörige überliefert durch 
die Jahrzeitenbücher St. Michael zu Zug, zu Baar und 
St. Blasien (?) (Vergl. Stadlin : Topographie des K ant. 
Zug  III , p. 337). — 1. P e t e r ,  verein m it Hemma Schwei
ger. — 2. H e in r ic h , 1333-49, öfters Zeuge und Schieds
rich ter, vorzüglich in Urkunden des Klosters Kappel, 
das Rechte zu Inkenberg hatte und beanspruchte. —
3. M a r g a r e t h a ,  Gattin des Johannes v. M aschwanden, 
j- 2. Sept. lau t JZ B  B rem garten (Merz : B urgen des 
A argaus, p. 111 N r 4). — 4. U r s u l a ,  wohl Schwester 
des B ürgerm eisters, j- vor 1378, vereh. 1. m it Heinrich

IV. v. Sengen, H errn  zu Zufikon, des Rats zu Brem gar
ten ; 2. m it W alther v. Heidegg zu Aristau u. Brem gar
ten (Merz : l. c. und GHS  III, p. 323 u. 350). — 5. P a n 
ta le o n  oder B e l i te l i ,  wohl ein Sohn von N r 2, 
erw irb t 21. m . 1368 das B ürgerrecht zu Zürich, wobei er 
P. v o n  I. he isst; siegelt im selben Jah r. 1370-75 in den 
Steuerbüchern  zuerst n u r Mieter, von 1372 an Haus
eigentüm er in der W acht N iederdorf ; im 15. Jah rh . im 
St. Johannserhaus als e iner der reicheren Bürger, steuerte 
1408-27: 20 Pfund. Macht verhältnism ässig rasch C arrière 
in öffentlichen Aemtern und bleibt in diesen z. T. sehr 
lange: Aufseher über den K ornm arkt, m indestens seit 
Bapt.-Rat 1375 bis 1409 im Rat, ebenso 1412-26; 1373 
Steuereinnehm er im N eum arkt. Seckeim eister 1377-78, 
1379-80, 1382-83, 1384-85, 1386-87. Mindestens 1395-1426 
Spitalplleger. 1386-88 Schlüssler zum Stadtsiegel, 1391 und 
1396 (?) Obervogt zu W iedikon ; 1397,1414,1416,1418,1422 
Obervogt zu Höngg, und schliesslich eine Zeit lang im 2. 
H albjahr 1411 und ebenso im 2. Halbjahre 1422 B ürger
m eister. Gesandter auf die Tagsatzung vom 3. v. 1417 
(AS I, N r 384). E iner der Kollatoren an der St. Peters
kirche zu Zürich und daselbst als Spitalpfleger Stifter 
einer Pfründe vor dem Altar der hl. Jungfrau . 1400 Ver
walter und V ertreter des M inoritenklosters. E r starb an 
einem 31. xii. (1426?) laut JZ B  Propstei Z. und St. Blasien.
— 6. J o h a n n e s ,  Johanniterbruder, Kom tur des Johann ite r
hauses Beiden (Luzern), siegelt 5. i. 1421 (G fr. 25, p. 326).
— Vergl. L L  X, p. 536. — F. K. S tadlin: Topogr. des K t. 
Zug  III, p. 337. — Gfr. VIII ff. — Zürch. S tad tbücher  
1 u. II. — Zürch. S teuerbücher  I. — W . Frey : B eitr. zur  
F inanzgesch. Zürichs (1910), Beilagen p. XXXI f. — Mon. 
G em i. Neer. I. — Sai. Hess : Gesch. der P fa rrk irch e  zu  
S t. P eter in  Z u r ., p. 85. — Sai. Hirzel : Zürch. Jahrbü- 
c h e r l l ,  p. 112 ff. — N bl. W aisenhaus 1904, p. 75. — J. 
Egli : Der ausgestorbene A del Zürichs, p. 80. — Regesten 
von Kappel. [F. Hegi.1

A B I S S .  Siehe An vs.
A B J U R A T I O N ,  deutsch A b s c h w œ r u n g .  21. V. 

1536 beschliesst die zur R atsversam m lung vereinigte 
B ürgerschaft Genfs, fortan nach dem « heiligen evange
lischen Glauben und W ort Gottes» zu leben. Die K ir
chenverordnungen (Ordonnances ecclésiastiques) vom
20. XI. 1541 und 3. Xi. 1561 schaffen für die Stadt Genf 
und ih r  Gebiet eine eigentliche Kirchenpolizei und stel
len so das gesamte geistliche Leben u n ter Staatsauf
sicht. Die dieser Ordnung unterw orfenen B ürger und 
Einw ohner Genfs m üssen also Glieder dieser Kirche sein.

Die katholisch gebornen B ürger müssen den päpstli
chen Glauben vor dem Konsistorium  abschwören. Jeder 
Glaübenswechsel und die Abschwörung des reform ierten 
G laubensbekenntnisses hatten ipso facto den Verlust des 
B ürgerrechtes zur Folge. Die Versöhnung m it der Kirche 
solile fü r die, welche ih ren  Glauben aufgegeben hatten 
oder zur katholischen Lehre zurückgekehrt waren, 
durch öffentliche Anerkennung des begangenen Fehlers 
stattlinden. Diese vom Konsistorium  aufgezeichneten 
Abbüssungen (reparations) konnten vom 18. Jah rh . an 
vor einem P fa rrer u n ter vier Augen vorgenommen 
werden.

Bis zum Ende der alten Republik 1798 w urde der P ro
testantism us a 's  Staalsreligion beibehalten. Die Genfer 
Verfassung von 1794-96 bestätigt noch ohne irgendwelche 
E inschränkung die Abschwörung einer frem den Religion 
und das Abbüssen vor dem Konsistorium . Siehe E dits  
de la R épublique de Genève (Genf 1707, 4"), p. 157. — 
Ordonnances ecclésiastiques vom 3. vi. 1576, Art. 95. — 
C onstitu tion  genevoise  (Genf 1798), p. 180, Art. 799-801.
Vergl. Eug. Choisy : La  théocratie à Genève au tem ps

de Calvin  (Genf 1897), p. 252-253. B ulle
tin  de la Société de l ’H istoire du p ro 
testan tism e français , 63, 1914 ; p. 148- 
161. [P. E. M.]

A B L Æ N T S C H E N  (Kt. Bern, Amts- 
bez. Saanen. S. GLS). Aeltere Schreib
weisen : A fn cn lsch en , Aflentschen,
vereinzelt A bländisch. Pfarrei und 
Bergdorf, oberste Siedelung im Jaun-
tal. Die M undart weist den Typus des
westlichen Berneroberlandes (Saanen- 

Simmental) auf. Abläntschen gehört politisch zur Gemeinde
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Saanen, besitzt aber eigene Schule und Kirche. Beson
dere Pfarrei seit 1704. Die dortige Kapelle, die 1564 einen 
Friedhof erhielt, wurde vorher von Saanen aus bedient. 
Als Bestandteil der Landschaft Saanen gehörte A. zur 
Grafschaft Greierz, bis diese 1555 den Städten Bern und 
Freiburg  zufiel. A. kam m it Saanen an Bern und lag 
nun in der Landvogtei Saanen. Die Reformation wurde 
1556 durchgeführt. 1698 : 18 H sr; 1837: 582 W ohnhsr, 
132 Ew.; 1888: 23 W ohnhsr, 132 Ew. ; 1910 : 96 Ew. -  
Jahn  : Chronik d. K t. B ern , p. 37 f. [G. A.]

A B L A S S .  W ar ursprünglich  der Erlass kirchlicher

j  wurden, befreiten aber, wenn auch n icht nach der kirch- 
I liehen Lehre, so doch nach vulgärer Auffassung, n icht 

n u r von der zeitlichen Strafe, sondern von der Schuld 
selber. W er einen solchen Ablassbrief erstand, konnte bei 

I jedem beliebigen P riester einmal im Leben und in der 
Sterbestunde Absolution, Tilgung der Schuld und Erlass 
aller Strafen erlangen. Dazu kam noch seit 1476 die 
Ausdehnung des Ablasses für Tote, für welchen die Geld
bezahlung genügte, Reue und Beichte natürlich wegfie
len. Die Schwächung des sittlichen Gewissens durch 
diese Ablasspraxis gab bekanntlich Anlass zum Auftreten

m
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^S-73,JfZl3T I,

A b lassb rie f vom  21. II. 1519 für Caspar Bodm er und se in e  F am ilie .

Busstrafen. So erlangten die Teilnehm er des ersten 
Kreuzzuges 1095 vollkommenen Ablass, das heisst die 
Kreuzfahrt dispensierte von den vorher auferlegten k irch
lichen Strafen. Im  12. u. 13. Jah rh . vollzieht sich eine fol
genschwere W andlung. Nach den Definitionen der Scho
lastiker des 13. Jah rh . ist der A. n icht bloss Nachlass der 
von der Kirche verhängten Bussleistungen, sondern Erlass 
der von Gott verhängten zeitlichen  Strafen und zwar auch 
des Jenseits, d. h. des Fegefeuers, wohl verstanden aber 
nich t der ewigen  Strafen. Damit w ar die Vorstellung ver
bunden, dass die Kirche Verwalterin sei des Schatzes der 
überschüssigen Verdienste der Heiligen, aus welchem sie 
den durch die zeitlichen Strafen zu deckenden Fehlbe
trag  des gewöhnlichen Christen bestreiten kann. Bedin
gung zur E rlangung des Ablasses ist die Reue des Beich
tenden, die sich durch  eine sichtbare Leistung, wie durch 
einen Geldbeitrag an kirchliche und charitative W erke, 
zu dokum entieren hat. Da der Papst die Verleihung 
der Ablässe sich Vorbehalten hatte, wurden sie zu einer 
reichen E innahm equelle der Kurie, besonders seit E inrich
tung der Jubiläen. Diese Jubiläum sablässe, die 1300 ein
geführt und in im m er kürzeren Zeiträum en verkündigt

Luthers am 31. x. 1517 durch Anschlag seiner Thesen. 
Als im Februar 1519 der italienische Ablassprediger Bern
hard in  Sanson sich der Stadt Zürich näherte, erhob im 
E inverständnis m it dem Bischof von Konstanz Zwingli 
P rotest gegen dessen Auftreten. Auch die Tagsatzung ver
bot ihm  den Ablasshandel, worauf der Papst ihn abberief. 
Diese Art Ablasspraxis ist von der Kirche untersagt, da
gegen ist der Ablass geblieben in der Form  bestim m ter 
kirchlicher Handlungen als Privilegium  für gewisse Kir
chen, Altäre und Festzeiten. — Vergl. Realenzyklopädie  
fü r  p ro t. Theologie u n d  K irche, 3. Aufl. 9, 76. — 
N. Paulus : Johann Tetzel, der Ablassprediger, Mainz 
1899. [E. B.1

A B L A S S B R I E F E ,  französ. INDULGENCES. Zu den 
ersten Erzeugnissen der jungen B uchdruckerkunst gehö
ren  die Ablass- oder Indulgenzbriefe. So hat Gutenberg 
im Jahre 1454 den ersten Ablassbrief gedruckt, der durch 
seine typographische Anordnung für die späteren vor
bildlich wurde. Aus früherer Zeit stamm en handschrift
liche Ablassbriefe oder Ablassbullen, die einzelnen K ir
chen und Kapellen gew ährt wurden. Im Jahre  1225 
weihte Abt Rudolf von C hur m it Bewilligung des Bi-
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schofs Ivor,rad von Konstanz die St. Leonhartlskirche 
in S t. Gallen  und erteilte päpstlichen Ablass, den er mit 
einem  Brief bekräftigte. Dieser soll nach Stum pf der 
älteste Ablassbrief sein, der sich u n ter den Schriften des 
dortigen Klosters befindet. Das Jahrzeitbuch von E glisgu  
(1488) erw ähnt einen Ablassbrief Benedikts XII. für die 
dortige Kirche. Im Ja h r  1406 verehrte Bischof M arquard 
von Konstanz der Kirche zu W in te rth u r  einen Ablass
brief fü r diejenigen, die besonders in der Kirche zu W in
te rth u r 3 Ave Maria zu Ehren Mariae und ein Ave Maria 
für das Heil obgenannten Bischofs und der Kirche zu Kon
stanz beten, für 40 Tag der Krim inal- und ein Ja h r der 
nachlässlichen Sündenbussen (Kopie Stadtbild. W in te r
th u r M S, Fol. 2, p. 145). Im Jah r 1466 erh ie lt Bischof 
Johannes von Basel vom Papst Vollmacht, sechs Jahre 
lang allen denen vollkommenen Sündenablass zu gewäh
re n , die von Mariae Geburt an acht Tage nach einander 
die Dom kirche in Basel besuchen und selbigem B au'Steuer 
täten . Item , dass man in der Fasten wohl B utter essen 
möge. Die Liebfrauenkapelle im Pflasterbach  am nord
östlichen Abhang der Lägern erhie lt im Jah re  1503 gleich 
zwei solcher Indulgenzbriefe. Am 2. August erteilten  ih r 
den einen sechzehn röm ische Kardinale (Original St.- 
A. Zur. Urk. Regensberg N r 9). D arin w urde allen Gläu
bigen beiderlei Geschlechts, die einm al im Ja h r an einem 
M arientage oder am Tage der Kapellweihe dahin pilgern, 
dem Gottesdienst beiwohnen und an die Kirchenfabrik 
beisteuern würden, ein Ablass von hundert Tagen ge
w ährt. Der Konstanzen Diözesanbischof Hugo von Lan
denberg bestätigte am 15. ix. 1503 den erw ähnten Indul- 
genzbrief und fügte seinerseits einen weiteren Ablass 
von vierzig Tagen hinzu (Original St.-A. Zür. Urk. Re
gensberg N r 9). B ern  hat für den ins Stocken gera
tenen Bau seines St. Vinzenzenmünsters m ehrm als Ab
lassbullen erhalten  ; diese. Ablässe aus den Jahren  1476, 
1478 (Original S t.-A . Ilern), 1480, 1481, 1482, 1483, 
1484, 1487, 1497 u. 1509 (ein Originalablassbrief dieses 
Jahres, ausgestellt fü r Elisabeth Babenbergerin in Solo
thu rn  im St.-A. Sol.) w urden Rom fahrten genannt, weil 
sie auch für solche Vergehen Absolution erteilten, die 
sonst n u r  durch  eine P ilgerfahrt nach Rom hätten ge
sühnt werden können. Die Beispiele solcher für Kir
chen ausgestellten Ablassbriefe Hessen sich beliebig ver
m ehren.

Im  Anfang des 16. Jah rb . wurden für den Bau der 
Peterskirche in Rom durch  besondere Ablasskräm er 
Ablassbriefe verkauft. Im  Juni 1518 kam  B ernhardin  San
son in die Schweiz, um h ier seine Ablassbriefe zu ver
treiben. Originalexem plare solcher Briefe finden sich 
noch in Lugano, Schwyz (Staatsarchiv), Luzern (Stadt- 
und Stiftsarchiv),Burgdorf (Stadtbibliothek : auf Anton 
Spillm ann ausgestellt), Solothurn (der eine im Staats
archiv fü r Georg Hertwig, seine Frau Elisabeth und die 
ganze Fam ilie, der andere im Archiv des St. Ursusstiftes 
für die Stadt Solothurn, beide datiert 20. xn. 1518), Frei
burg (Staatsarchiv : zwei für die Fam ilie P rarom an  aus
gestellte Exemplare), Baden (S tadtarchiv: ein Brief vom
21. II. 1519, ausgestellt fü r Caspar Bodmer et Verena 
B runnerin , vxor e ius . . . cum  Iota fa fn ilia ), Adligenschwil 
(jetzt Stiftsarchiv Luzern Lit. H N r 2), Berom ünster 
(Stiftsarchiv) und in der Sim lerschen Sam m lung in Zü
rich. Die Briefe sind gedruckt und von Sanson eigen
händig unterschrieben : F ra ter B ernard inus Sanson, 
com m issarius aposlolicus, m a n u  propria subscripsit 
Auch, sein Siegel hängt an den Briefen, es stellt Samson, 
der den Rachen des Löwen zerreisst (Dichter 14,5 ff.), dar. 
Die Briefe haben eine Breite von 5l cm und eine Höhe 
von 41 cm (Textgrösse 34-25 cm), sie verdienen also kei
neswegs die Bezeichnung Ablasszettel.

Vgl. Zeller: T/teol. H andw örterbuch  I, 9 (mit Repro
duktion eines von Gutenberg gedruckten Ablassbriefes). —• 
F lu ri : Die Beziehungen Berns zu  den B uchdruckern  in  
Basel, Zürich  u n d G en f, p. 7-19 (mit m ehreren Reproduk
tionen, u. a. p. 16: Ablassbrief von 1509). — J. J. H ottinger : 
Helu. K irchengeschichten, 5. Buch, p. 19 u. 449. — W ild: 
E g lisa u  I, 154 f. — Hoppeier : D ieL ieb frauenkapelle  im  
Pflasterbach, (in Tur. Il, p .152-64). — Schm idlin : B ernhar
d in  Sanson  (m it Faksim ile des Solothurner Ablassbriefes 
und vollständiger deutscher Uebersetzung). — Ochsenbein : 
Der A b lassbrie f des B ernhard in  Sanson  (in V olksblalt

fü r  d ie re form . Kirche der Schweiz 1880, Nr. 39
u . 40). . [W . L. W .l

A B L E N T S C H E N .  Siehe BlASCA.
A B L Œ S U N G  D E R  R E A L L A S T E N .  Siehe REAL

LASTEN.
A B L U T I O N .  Bei der Feier der Messe lässt sich der 

P riester nach der Kommunion vom M inistranten W ein in 
den Kelc.li zur Ausspülung giessen (Purilikation). H ierauf 
hä lt er Daumen und Zeiglinger, welche die Hostie b e rü h rt 
hatten, über den Kelch und lässt sich darüber, während 
er das Gebet: Corpus U m m  spricht, W asser und Wein 
giessen und tr in k t diese Mischung : die Ablution. Nach
dem die Kinderkom m union in W egfall gekommen w ar, 
die im m erhin noch im Liber of/icialis von Einsiedeln 
(12. Jah rh .) für die Neugetauften zur Pflicht gemacht 
w ar, teilte m an ihnen in einigen Diözesen, zu denen auch 
Konstanz und Basel gehören, nocli längere Zeit von der 
Ablution m it, die etwa auch Kranken verabfolgt wurde. 
Am längsten erhielt sich diese Uebung in der Vogtei Birs- 
eck. Ein silbernes Gefäss, tassenförm ig und m it einer 
Ausflussrohre versehen, zur Mitteilung der Ablution befin
det sich im Kirchenschatz in Alpnach. — Vergl. G fr. 60, 
1905, 6-12, 35-44. j e . b .]

A B L U T Z .  Bürgergeschlecht von Mellingen (Kt. Aar
gau). — 1. H a n s  J a k o b  wurde « als einem  kunsterfahrenen 
Maler » 1681 die U hr am K irchturm  in Bremgarten um 
70 Gl. Münz und die Sp italuhr gegen die Stadt m it all' 
ih ren  Stunden und Zeichen um 110 Gl. Münz zu malen 
verdingt. — 2. Jovi. Jaicob,- Stadtschreiber zu Mellingen, 
kom mt in einer U rkunde von 1697 vor. Ein Dr. A., S tadt
schreiber in Mellingen, ist m utm asslich Verfasser der 
A cta  re ru m  M ellingensium , eines Quellenwerkes fü r die 
Reformationszeit dieser Stadt. Vielleicht ist er identisch 
m it dem Vorgenannten. — Vergl. W . Merz : B urgen und  
W ehrbauten . 1,152. — Schlussber. der Schulen  von Urem - 
garten  1856-57 , 44. — Das S ta d trech t v. M ellingen ; 
bearb. v. W. Merz. (S S R  A arg . 6), p .  428. —  R. v. Liebenau : 
Die S ta d t Melling'en (in A rg . 14, p .  75). [ F .  W . ]

A B O L I T I O N  D ’U S A G E S  (Kt. Genf). Der Kleine 
Rat genehm igte im Febr. 1784 eine Liste der gemäss Art. 
8. Abschn. 17 des Friedens-Edikts 1782 (E d it de Pacifica
tion) abgeschafften Gebräuche. Im  W iderspruch zu die
sen Gebräuchen wollte der Gesetzgeber den Text der 1713 
revidierten zivilen Verordnungen beibehalten, über die 
sich der tägliche Gebrauch hinweggesetzt hatte, und wel
chen von nun an dem Buchstaben getreu nachgelebt wer
den sollte. — Vergl. Genève A . E .,  P. 11. N r 5160. [C. H ]

A B O L I T  I O N I S M E .  Siehe B u n d  f ü r  A b s c h a f f u n g  
d e r  P r o s t i t u t i o n .

A B O N ,  J a k o b  A u g u s t ,.  H err von Boulays, französi
scher.königl. Rat, R itter des St. Michael-Ordens, 1657-70 
Generalschatzm cister (in jedem  3. Jah r fungierend) für 
die Schweizer u. Grauen Bünde, w ar dank seinem Amte 
m it der Schweiz in regem Verkehr, besonders durch 
Auszahlung der französischen Pensionen. iJ. Gt.]

A B O N D A N C E  ( A B B A Y E  D ’). Diese wichtige Abtei 
im Chablais an der Dranse gelegen, 24 km von Thonon, 
deren Mönche die Regel des hl. Augustin u. seit 1607 die 
der Feu ilian tiner vom Zisterzienser-Orden befolgten, 
besass bedeutende Lehen. In der Stadt Genf selbst hatte 
der Abt von A. ein Haus im Bourg de F our; auf der 
Landschaft behielt das Kloster bis zur Revolution sein 
Lehnsrecht auf Güter in J ussy, Moniaz, Lullier, Presinge, 
C arra, Choulex, d. h. also nam entlich in den 1816 mit 
Genf vereinigten sardinisqhen Gemeinden. — Im W aadt
land übte die Abtei A. das P a tronatsrech t aus über die 
Propstei Nyon u . die Kirche von Assens. Der U rsprung der 
Abtei A. ist eng verknüpft m it der Abtei St. Maurice, 
der man ihre G ründung zuschreibt und von welcher sie 
abhängig w ar, bevor sie sich selbst als Abtei konstituierte. 
Die Beziehungen der Abtei A. zum W allis waren denn 
auch zahlreich. Rudolf, der als e rster Abt von A. gilt, 
wurde 1153 auf den äbtlischen Stuhl von St. Maurice ver
setzt zur Reform ierung der arg vernachlässigten Ordens
regel. Durch eine Urkunde, dat. von Géronde (bei Siders), 
schenkt Gerold, H err von Thurn-G estelenburg, 1223 an 
die Abtei A. die Propstei der Kirche im Lötschental, die 
un ter dieser Jurisdik tion  verblieb, bis sie der Bischof von 
Sitten 1531 um 400 Pfund loskaufte. W enige Jahre später 
brachen w ährend der Besetzung von Évian durch die
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W alliser ( 1536-G9) zwischen der Regierung in Sitten und 
dem Abt von A. M einungsverschiedenheiten aus wegen 
der weltlichen Gerichtsbarkeit, die der letztere für seine 
eigenen Ländereien geltend m achte. 1331 tra t Bischof 
Aymon de la Tour diesem Kloster die Propstei der Kirche 
im Val d'llliez ab als Ersatz für die Karthause von Gé- 
ronde. Die Propstei kehrte freilich 1608 in den Besitz der 
Bischöfe von Sitten zurück. .Latein. Name : A bundan tia .

Vergl. J. L. Grillet : Dictionn. h islor., liltér. et sta tist, 
du  M ont Blanc et d u  Lém an  (1807). — Besson : Mémoires 
pour l’histoire ecclésiast. des diocèses de Genève, Taren- 
taise, Aoste et M aurienne... 1759. — L. E. P icard : M é
m oires de l’A cadém ie chablaisienne, t. XVII et XVIII. 
— Genève A E  : Titres et droits de la seigneurie. — Abbé 
Grem aud : M émoires et docum ents (Chartes I, 306). — 
Boccard : H istoire d u  Valais. — Chanoine G renat : H is
toire m oderne du  Valais, p. 23. (t.. B. u. L. G ]

A B O N D A N C E ,  D ’, (Genf) Perrod, B ürgerm eister, 
1309. -  Genève A E . -  P. H. 168 bis. [C. lt.]

A B O N D I O  oder A B B O N D I O .  Dieser Name kommt 
sowohl als Geschlechtsname wie auch als ein
facher Vorname vor. Das älteste W appen der
A. führt zwei Sterne, während dasjenige mit 
dem Adler, Turm  und H irsch, auf einem alten 
Siegel (von 1830?) gestochen, einem Giovanni 
Antonio gehörend, dem Geschlecht von Kaiser 
Maximilian verliehen wurde, als er 1 ntonio II. 
den Adelstitel bestätigte ; die Karben dieses 

W appens sind unbekannt. U nter den Geschlechtern Asco- 
nas bei Locarno ist dasjenige der A. eines der ältesten. Sein 
Adel ist alt, und es w ird schon seit dem 15. Jah rh . in den 
noch heute existierenden Urkunden erwähnt. Es besass gros
se R eichtüm er und Ländereien und hatte seinen Sitz in 
Moscia, einem W eiler von Ascoiia, am See unweit Brissago. 
Aus diesem Geschlecht ging m anch grosser K ünstler her
vor,es schenkte der Kollegialkirche von Locarno zahlreiche 
Dom herren und dem Kirchspiel Ascona m ehrere Pfarrer. 
Es besass in der P farrk irche von Ascona das Patronats
recht über die Kapelle der hl. Jungfrau , das später an 
die Fam ilie Simone überging. In  der 1. Hälfte des 17. 
Jah rh . linden w ir A. in Locarno niedergelassen. — Vergl. 
AS I ; m itgeteilt von Abbé Siro Borrani. W ir heben her
vor : — 1. Giovanni, von Ascona, lebte zu Ende des 14. u. 
zu Anf. des 15. Jah rh ., Zögling der Abtei Disentis ; tat sich 
als Geistlicher derart hervor, dass ihn die Schriftsteller 
einen « überaus einflussreichen christlichen Fürsten » 
nannten ; nahm  Teil am Konzil zu Konstanz und war der 
Freund und Vertraute des Kaisers Sigism und, der ihn 
w ahrscheinlich 1413 anlässlich seiner Reise nach Italien 
über den Lukm anier kennen lernte. Seit 11. vu. 1418 
Bischof von Riga. Sein Todesjahr unbekannt ; jedenfalls 
vor 13, x. 1424 j-, da ihm um diese Zeit Henninge als 
Bischof von Riga folgte. — Vergl. Siro Borrani : Gli an
tichi B en ed ittin i nel nostro paese  (in M onitore ecclesiast. 
d e ll’ A m m in istrazione  Aposlol. Ticinese, 1917). — 2. A. 
von R iv a  San Vitale, Schiffsingenieur in Diensten des 
Herzogs von Mailand. 1418 erhält er m it seinen 2 Lands
leuten Martino und Giorgio den Auftrag, die herzog!. 
Flotte auf dem Iseosee auszubessern. B. Stör. 1879 u. 
1885. — 3. A. vo"n A s c o n a ,  Bildhauer. Lebt 1530zu Ascona, 
w ahrscheinlich identisch m it dem nachfolgenden, lì. Stor.
1885. — 4. Antonio (der Aeltere) u n ter dem Namen Asco- 
Nio bekannt, von Ascona. Tessiner B ildhauer, der im
15. Jah rh . in Mailand lebte. Geburts- u. Todesjahr unbe
kannt. Werke (von Rahn bestritten) : Statuen von Adam 
und Eva an der Fassade der Liebfrauenkirche bei S. Gelso 
in Mailand, 2 Karyatiden als Stützen des Orgelchores der 
gleichen Kirche, 8 riesige Karyatiden des Leoni-Palastes 
in Mailand. E r arbeitete auch in F rankreich, in Crema 
(1578) und in Lodi (1565) fü r Kirchen und Private. Er 
soll der Schöpfer einer Venus- und Cupidogruppe sein, 
die in den Besitz des französ. Königs Franz 1. gelangte. 
A L B K . — Bianchi : A rtis ti ticinesi. — Oldelli : Diziona

rio degli u o m in i illu str i del Cant. Ticino. 
— Rahn : W anderung  en im  Tessin. —S K L .—
5. A n to n io  (der Jüngere), * um 1538 in Mai
land, f  W ien 22. v. 1591, Sohn von N r 4 ; 
M edailleur, B ildhauer und Maler. Lebte 1560- 
70 in W ien u. Prag am Hofe Maximilians II., 
der ihm 1574 den Adelstitel verlieh und seine

Schulden bezahlte. Er blieb dort auch u n ter Rudolf II., 
bereiste Holland, war 1571-72 in Spanien, dann an verschie
denen Höfen von M itteldeutschland und in Baiern ; 
1582 kehrt er nach Prag zurück, 1583 ist er in Ita
lien, 1584 tr itt  er in dauernde Anstellung zunächst 
am Hof zu P rag  und dann zu W ien, wo er stirb t. A. 
ist vor allem Medailleur ; es sind 48 m it seinem Na
men gezeichnete Medaillons bekannt ; aber gewiss stam 
men noch viele andere von ihm , die nicht gezeichnet 
sind. Sie stellen besonders die Porträts des Kaisers Maxi
m ilian II. und seiner F rau  Maria, von Rudolf II., von 
Erzherzogen und Edelleuten am Hofe dar. Das historische 
Museum von Basel besitzt von ihm eine Madonna m it 
dem Jesuskind. Sehr bekannt ist die Venus im  Bade, 
die er gemeinsam m it Dürer schuf. In den Urkunden 
wird er oft als Hofmaler bezeichnet, vielleicht weil seine 
Medaillons bemalt waren. A. hatte grossen Anteil am Auf
schwung der Ceroplasti!;. — Vergl. Ä L B K u . S K L . —6 .J o 
h a n n e s  A n t o n iu s ,  Bildhauer von Ascona. Das Protokoll 
der Bürgerversam m lung (vicini) von Ascona vom 28. x. 
1592 erw ähnt einen D. Jo. Ant* sculptor de A bundijs ; 
vielleicht der Sohn von Antonius dem Jüngern. Lieber ihn 
ist nichts weiteres bekannt. — 7. A m b r o s io  von Ascona, 
P riester im 16. Jah rh ., Sohn des Bernhard Quondam  
Pardo ; 1555 Schullehrer in Ascona u. 1558 in Locarno 
wohnhaft, wo er rector e t praeceptor ludi litterarij. war. 
— 8. A le s s a n d r o ,  von Ascona, * I580, j - 1675, Sohn von 
Antonio dem Jüngern, Medailleur und Ceroplastiker. In 
einem Autograph im österr. K u nst-und  Gewerbemuseum 
nennt er . sich selbst nobilis Triden tinus. Seine ersten 
Medaillons datieren von 1600. Obwohl sein Stil dem jeni
gen der holländischen Medaillons sehr ähnlich ist, scheint 
er n icht in Holland gewesen zu sein. E r arbeitete zuerst 
in W ien, dann 1602 am Hof in Prag ; 1606 bekommt er 
als Hofbildhauer von Kaiser Rudolf l i .  m onatlich 20 Gul
den ; 1616 heiratet er Regina, die Tochter des Kompo
nisten Orlando Lasso und Witwe des Hofmalers Hans von 
Achen. 1625-31 wohnt A. wahrscheinlich in W ien ; 1632- 
45 lebt er am Hof des Kurfürsten Maximilian I. von 
Baiern und später wahrscheinlich am kaiserlichen Hof. 
1665 ist er Hofrat des Kaisers Rudolf H., später von Mat
thias und Ferdinand II. u. endlich des Kurfürsten Maxi
m ilian 11. von Baiern. Er h interliess zahlreiche W erke : 
Porträts von Kaisern, Königen und Persönlichkeiten der 
Höfe von W ien und Prag. Kenner zählt 36 Medaillons 
von A. ; aber m ehrere sind verschwunden. W as die An
m ut in den Form en anbelangt, w ird er höher geschätzt 
als sein Vater. A L B K . — 9. A n d r e a s ,  A ndreas de A b u n 
dijs fabbrom urarius quondam  A n to n ii de M erede (Me- 
ride). 1692 arbeitete er am Bau des Chors und des Kirch
tu rm s von S. Sisinio zu Mendrisio. S K L . — 10. A n g e lo ,  
noch lebend, Mitglied der tessinischen Geistlichkeit, 
H ausprälat unter dem Pontifikat von Pius X. und Bene
dikt XV., * 1854 zu Ascona, 1876 als P riester ordiniert, 
P farrer und Erzpriester von ßalerna. — 11. F r a n c e s c o ,  
von Locarno, Mitglied des tessinischen Grossen Rates von 
1813-15 (siehe Tessin : Verfassung). — 12. G io v a n n i,  F ü r
sprech und Notar, lebt in Ascona, * 1. vu. 1870 zu Ascona, 
studierte am päpstlichen Kollegium von Ascona. an den 
Kollegien von Sitten und Schwyz und auf den Universi
täten von T urin , Pisa und Freiburg, wo er 1892 Lizentiat 
der Rechte ward. Er machte seine erste Praxis beim Ad
vokaten Gioachimo Respini und liess sich 1894 in Locarno 
als Fürsprech und N otar nieder. Seit 1899 wiederholt 
konservativer Abgeordneter, präsidierte er den Grossen 
Rat w ährend der Frühlingssession 1916. Er war 1916 P rä
sident der konservativen Partei, Präsident des konserva
tiven Bezirkskomitees von Locarno, Sekretär der Sektion 
Locarno des schweizerischen Katholikenbundes. — Vergl. 
J. Dotta : Ticinesi nei Consigli della Confed, e del Can
tone. Locamo 1903. (C. T.]

A B O N D I O ,  de .  F r a n c e s c o , *1827 in Balerna, f  1893; 
Advokat und Offizier der tessinischen T ruppen ; zum Major 
ernann t 1868, O berstleutnant 1872. W ar R ichter am kan
tonalen Appellationsgericht. [C. T .]

A B P L A N A L P .  A. Landleute zu Unterwalden ob dem 
W ald. G ilg wird 1573 um 100 Pfund ICilcher zu Gis- 
wil.  ̂ [ a l . T.]

B. Fam iliennam e, der in den Gemeinden Brienz, Brienz- 
wiler, Kbligen, Gadmen, Innertk irchen, Lauterbrunnen,
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Meiringen und Schattenhalb heim isch ist. Nach einer Alp 
am B nenzerro thorn , die im Anfang des 14. Jah rh . m it 
Lötschentalern besiedelt wurde, gebildet. H a ns  A. w ar 
1685-91 Landam m an zu Oberhasle, 1691-1701 Landsven- 
ner.

Zu nennen ist aus der Fam ilie von Gadmen : A r t h u r , 
T u rn leh rer in Basel, *14. xii. 1884 in Brienz. Nach dem Be
suche verschiedener schweizer. Turnlehrerbildungskurse 
und nach theoretischem  Studium  und praktischer Tätigkeit 
in Sandows H auptinstitu t für Körperpflege in London er
rich tete  er in Basel ein privates T urn institu t. E r hat sein 
System in der 1915 veröffentlichten Schrift A bplanalp 's  
R u m p f  tu rn en  dargelegt. [H. T.]

A B R A H A M .  Von jüdischen E ltern wohl in Basel geb., 
liess sich nach verschiedenen Visionen taufen und nahm  
hiebei den Namen Johannes an ; 1377 tra t  er dem Bunde 
der Gottesfreunde u n ter Niklaus von Basel bei und wurde 
zum Priester geweiht. W urde auf der Reise nach Avi
gnon zum Papste bald nach 1383 nebst einem  seiner Ge
fährten zu Vienne in der Dauphine als Ketzer verbrannt.
— Nach IC, Schm idt : Nicolaus von Basel u. d. Gottes
freu n d e  in  Basel im  14. Jahrh. [A. B.]

A B R A H A M  (Genf). Name verschiedener Fam ilien. 
Ein Johann  A. Notar ca 1520, ein Claudius A., B. G., 
dessen Sohn Johann, C. G., M ünzmeister war. Genève 
A E .  LG- R.]

A B  R A M L E N S T E I N .  f  Zürcher Bürgergeschlecht 
des 14. Jah rh ., aus der Gegend von Erlen-

f bach am Zürichsee stam m end ; B ürgerrecht 
1386. Der Hof Ram ienstein selbst liegt in 
der Gem. Männedorf.

W appen : D ürsteier b ring t 2 ganz ver
schiedene volle W . : 1. In rotem  Schild 2 
gekreuzte gelbe Lilienstäbe, 2. in schwarz 
gelbe eingerundete Spitze und 2 weisse 

Sterne im Schildhaupt. — U e l i , erhie lt das B ürgerrecht
10. XI. 1386. — Vergl. Zürcher. Steuerbücher  I, p. 373.
— ß ü rg e rb u c h l , p. 354. — D ürsteier: Geschl.-Buch. MS.
E . 21, f. 251 der Zentralbibl. Z. [K. H.]

A B R A M O .  Tessinischer Maler, lebte ca 1650 zu Ri
m ini. H interliess Porträ ts verschiedener Bischöfe in  der 
Gomma Kapelle und historische Gemälde in  den Palästen 
B ianchetti u. N anni von Rim ini. — A L B E .  [C. T.]

A B R A M O W I C Z ,  H e le n e .  Siehe L a u e r .
A B  R E I T I .  j- angesehenes und vermögliches Ge

schlecht am obern Zürichsee, in Männedorf
 ~y=.—I (Kt. Ziir.), S tadt Rapperswil (Kt. St. Gallen)
( L ^ f m  und W ollerau (Kt. Schwyz); von letzterm  Ort 

aus in Zürich 1425 eingebürgert (Flurnam e 
., Ufen R e it bei Horgen 1277).

C\>y aj M ännedorf. — W a p p en :  Der Schild im
Siegel des Untervogtes Heini vom 25. i. 1447 

(Stiftsarchiv Einsiedeln) zeigt 2 übereinander-

f es teilte Ringe, gleich wie «R eitm auer» zu Luzern (Gfr. 
4, p. 309). Erstm aliges Vorkommen zu M. m it — 1. J o

hannes, 1414. — 2. Heini Ab Reity Untervogt 1447. —
3. R uedi 1512 im Papstzug nach Italien, sowie freiw illi
ger Teilnehm er 1515 am Zug nach Mailand (Marignano) 
wohl identisch m it dem 1531 bei Kappel gefallenen Ruedi.
— Später w ird das Geschlecht h ier n icht m ehr genannt.

b) Bürger zu Rapperswil, von M ännedorf stam m end:
Heini. Sein Siegel von 1424 ist n icht identisch m it dem
jenigen des Untervogtes Heini zu M. von 1447. Stiftete ca
1420-28 in der Kirche Rapperswil eine Jahrzeit auf sein 
Haus und Hofstatt «auf dem Berg», dem jetzigen sog. 
Herrenberg zu Rapperswil. — Vergl. S t.-A . Z u r ., Urk. 
Stadt und Land 2412 und A ntiquar. Ges. 787. — S ta d t-A . 
Rappersw il. -  UZ II p. 125 ff., 137 f., 141 f. -  Jahr
zeitbuch  Rapperswil, p. 32. — Regesten E insiede ln  8 i i .
— Bullinger : Refoi'm .-G esch. III p. 203.

cj Geschlecht zu W ollerau  und Zürich . W elti (ab Reit- 
ti) von W ollerau (Kt. Schwyz) erw irb t 24. v. 1425 B ürger
recht zu Zürich. [F. H. und J. F.]

A B R E L L .  S. Aprell.
A B R É V I A T I O N  D E  LA J U S T I C E  (Kt. Genf). Be

zeichnung der V erordnungen, beschlossen von der 
Bürgerversam m lung 5. xi. 1556 und vom Rat der CG
24. m . 1584, die die Vorschriften für das beschleu
nigte und sum m arische Prozessverfahren in Zivilsachen 
und Beleidigungsklagen bestimmen. — Vergl. Genèvè

A. E . Aff. E tr. 16 fol. 301. Edits de la République de 
Genève (Genf 1708, 4°), p. 128-136

A B R E Z O L  oder A B E R S O L D .  Von Diesbach (Bern) 
stamm endes Geschlecht. J o n a s  A b e r z o l  1740 S tatthalter 
von Montherod ; sein Geschlecht heisst 1715 A brezol,'1737 
Abrezoc, und Montherod gehört zur Pfarrei Aubonne, wo 
1754 der Name Aehersold vorkommt. Die A. sind Bürger 
von Bursinel und Montherod. Vielleicht ist der Name aus 
Aehersold,gebildet. 1744 erhält Jakob Franz Abersold das 
B ürgerrecht von Chardonney su r Merges bei dessen E r
hebung zur Zivilgemeinde. In Genf, wo die A. heute noch 
vertreten sind, Hessen sie» sich zu Anfang des 18. Jah rh . 
nieder, sowohl zu Stadt als zü Land. ( F r a n z , Sohn des 
Isaak, von Merges, 20. x i i .  1763 als E inw ohner aufge
nommen). — Genève A . E . [G. R.]

E m i l ,  von Montherod (Waadt), * 2. V I. 1850, tra t 1866 
in die Schweiz. Telegraphenverwaltung. 1882-84 Chef des 
Telephonbureaus in  Lausanne, ebenso 1884-90 in Genf, 
1890-1905 Inspektor der Zentraltelegraphenverw altung und 
1905-08 Adjunkt und Stellvertreter des eidg. Telegraphen
direktors in Bern, f  1 .x .  1908 an einem Schlaganfall 
in Solothurn. — Vergl. Abschnitt Telegraphenw esen  im 
Fasz. V (Post und Telegraphenwesen) der B S L ,  p. 36-91. — 
Personalakten der Schweiz. Obertelegraphendirektion. — 
Schweiz. Post- u n d  Telegraphenzeitung  1908, N r 42. — 
D er B u n d  1908, N r 465. [E. M.]

A B R I ,  A B R I S E R  oder F A I R E  L A B R I  (auch 
A B R I S ,  A B B R I S  und A B R I X )  bezeichnet eine 
« Schutzm assnahm e » und bedeutete das Abschätzen von 
Naturalabgaben, nam entlich von Getreide, zur am tlichen 
Festsetzung des entsprechenden Geldwertes, gleichwie 
m an eine ähnliche auf den W ein sich beziehende E rk lä
rung  die Vente hiess. Diese Frage spielte im Fürstentum  
N euenburg eine grosse Rolle und w ar im  18. Jah rh . die 
Ursache von lang andauernden W irren  und unheilvollen 
Ereignissen.

Im  M ittelalter wurden die Grundzinse in n a tu ra  be
zahlt ; aber die Besteuerten, bes. die kleinen, waren dazu 
oft n ich t im stande, so dass sie nach und nach erm äch
tigt w urden, einen Teil davon in Geld zu entrichten. Seit 
1501 setzte der S taatsra t jedes Jah r um  die gleiche Zeit, 
gewöhnlich im  Herbst, das A b ri  und die Vente fest, d. 
h. den offiziellen Preis, zu dem der Steuerpflichtige den 
Betrag des Korn- und W einzehnten bezahlen und zu 
dem die « Bedürftigen » aus den staatlichen Kornhäusern 
den nötigen Saatweizen beziehen konnten. Das System 
w ar fü r die Besteuerten günstig, da sie auf diese W eise 
zu annehm baren Bedingungen und zum jeweiligen M arkt
preis ih ren  Verpflichtungen nachkom m en konnten. F re i
lich verlockte es auch zu allerlei Spekulationen ; es kam 
z. B. vor, dass Leute im  Laufe des W inters infolge P re is
steigerung all’ ihre Kornvorräte verkauften, um  sich dann 
ih r Saatkorn im F rühling  vom Staat zum niedrigeren 
Preise des A b ri zu verschaffen. F ü r den Fiskus hatte der 
Regiebetrieb den grossen Nachteil, dass die durch  den

§uten oder schlechten Ausfall der E rn te  hervorgerufenen 
chwankungen ihm  zu Lasten fielen und er ihm  nie 

erlaubte, eine feste Sum m e als E innahm e ins Budget auf
zunehm en. Ueberdies gew ährten die gutm ütigen S teuer
e innehm er den säum igen Steuerzahlern allerlei Zahlungs
erleichterungen, so dass der Saldo der R ückständigen 
stets sehr gross w ar. Diese E innehm er konnten deshalb 
n u r Abschlagszahlungen buchen und hatten  oft zehn- 
und bis zwanzigjährige Rückstände.

Gleich bei ihrem  R egierungsantritt 1707 suchten die 
preussischen Fürsten , ohne grossen Erfolg zwar, die
sem Zustand abzuhelfen. 1714 und später wieder 1725 
brachten sie die Frage der Steuerverpachtung neuer
dings aufs Tapet. Auf das abschlägige Gutachten der zu 
diesem Zwecke eingesetzten Studienkom m ission und ge
genüber dem hartnäckigen W iderstand der Stadt wurde 
freilich vorläufig auf diese so unpopuläre Massnahme ver
zichtet.

F riedrich  II. m usste aber der Bedürfnisse seiner äus- 
sern Politik  wegen ganz besonders auf feste E inkünfte 
zählen können. Rücksichtsloser als seine Vorgänger sch ritt 
er über alle Opposition hinweg und schickte einen Beam
ten der Dom änenkam m er, den R atsherrn  Rhode nach 
Neuenburg. Auf dessen Bericht w urde im Oktober 
1748 auf Befehl des Königs an Stelle der Regie das Fi-
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nanzpaclit-Amt eingeführt. Die Generalpächter, die man 
zur Beruhigung des Volkes auch fernerhin « E innehm er» 
nannte, verpflichteten sich, dem Staatsschatz während 
einer gewissen Anzahl von Jah ren  einen im m er gleich 
bleibenden S teuerertrag  abzuliefern, den der König bei 
jeder V ertragserneuerung zu verm ehren hoffte. Es war 
Sache des S teuerpächters, dafür zu sorgen, dass die 
Steuern einen grössern E rtrag  ergaben als die Summe, 
die dem Fiskus zufloss. Infolgedessen w urden das A bri 
und die Vente abgeschafft, da ja die E innehm er die Voll
macht hatten, von sich aus und nach ihrem  freien Erm es
sen die Preise festzusetzen, nach denen sich die N atura
lien umsetzen Hessen. Dies war der Ausgangspunkt einer 
m ehr als zwanzig Jahre dauernden inneren  Gärung und 
zahlreicher Zerwürfnisse m it Berlin.

Schon die ungewohnte E inm ischung eines preussischen 
Beamten in die Angelegenheiten des Fürstentum s und die 
Tätigkeit Rhode’s hatten Misstrauen erweckt. Dann rief 
die E inführung des Steuerpacht-System s eine geheime Un
zufriedenheit hervor, die zwar erst später zum Ausbruch 
gelangen sollte ; aber schon im Januar 1749 suchte der 
N euenburger Staatsrat in Berlin um W iedereinführung 
der Vente nach, indem er hervorhob, dass der amtlich 
festgesetzte W einpreis von grossem Einfluss sei auf den 
W einhandel überhaupt, sowohl in Bezug auf die auslän
dischen als die inländischen Beziehungen. Nachdem 
der Staatsrat das erste Mal abgewiesen worden war, 
erneuerte er bald darauf sein Gesuch, diesmal m it 
E rfolg; durch  einen E rlass vom 9. ix. 1749 wurde die 
W iedereinführung der Vente  gestattet, allerdings unter 
der ausdrücklichen Bedingung, dass die E innehm er da
durch n icht geschädigt würden und die Festsetzung des 
W einpreises ninsichtlich der Grundzinsen im Bereich 
ih re r  Amtsgewalt bleibe.

Im Val de Travers hatte der höchst unpopuläre frühere 
E innehm er Guyenet Anlass zu Klagen gegeben, die sich 
natürlich  noch verm ehrten, als er Steuerpächter für diese 
Gegend geworden war. Im  März 1750 richteten daher die 
9 Gemeinden der Talschaft eine Eingabe an den Staats
ra t, worin sie u n ter anderem  die W iedereinführung des 
A bri und die Veröffentlichung des Vertrags zwischen dem 
Landesherrn und den E innehm ern, sowie endlich auch 
für diese letztem  die Verpflichtung verlangten, den Ar
men für ihren U nterhalt eine gewisse Menge Korn zum 
am tlich festgesetzten Preis abzugeben. Da dieses Vergehen 
n icht das gewünschte Ergebnis zeitigte, beschlossen 5 
Gemeinden zwei Jahre später, sich direkt an die Regierung 
in Berlin zu wenden. Sie schickten zu diesem Zweck, 
ohne jedoch vorher dazu erm ächtigt worden zu sein, als 
Delegierten den Bezirksrichter Baillod dorthin, was den 
B ittstellern einen strengen Verweis von Seiten Frie
drichs II. eintrug. Als 1754 die E rneuerung der Pachtver
träge zum Vorteil für den Fiskus ausfiel, versuchte der 
König neuerdings die Vente zu beseitigen, da ihm deren 
W eiterbestehen durchaus n icht bebaute. Allein die Ge
m einden im W einland traten  in die Schranken, denn die 
W einfrage berührte  sie unm ittelbar ; sie wiesen hin auf 
die Gründe, die für die Vente  sprachen, und noch ein
mal m usste der König nachgeben. Aber die Unzufrieden
heit breitete sich rasch aus : der am m eisten Ackerbau 
treibende Teil des Landes, das Val de Ruz, dem sich die 
Bergbewohner der Grafschaft Valangin anschlossen, rich
tete vom 19. n. 1755 bis zum 15. u. 1757 nach einander 
drei Eingaben an den König, worin sie die W iederein
führung des A b ri  forderten « Der Schaden, den die Ab
schaffung des Abri verursacht hat », sagt eine der Peti
tionen, «m acht sich in der ganzen Grafschaft fühlbar, und 
man kann sich kaum  das Elend und die Not des 4 olkcs 
vorstelien. » Diese rü h rte  daher, dass nun nicht m ehr 
der Fürst, sondern das Volk die Schwankungen der E rnte 
zu spüren bekam. Alle Klagen waren aber umsonst.

Gleich nach dem Ilubertsburgerfrieden machte der 
König, dessen Geldquellen durch den Krieg versiegt wa
ren, neue Anstrengungen. Er hatte  eine ganze Reihe von 
Massnahmen in Aussicht zur V erm ehrung seiner E in
künfte, die ihm  aus dem Fürstentum  zuflossen. Vor allem 
sollten die Pachtverträge, deren Frist 1767 ablief, zu 
noch günstigeren Bedingungen erneuert werden. W enn 
man bei E inführung der Steuerpacht nicht sofort zur 
E insicht gekommen w ar, dass dieses System den Articles

généraux (siehe diesen Art.) zuwiderlief, die vom Ilause 
Brandenburg beim R egierungsantritt beschworen worden 
waren, so hatte dieses Argument seither Gestalt ange
nommen. Es war, vereint m it ändern m ehr ökonomischer 
N atur, ein m ächtiger Grund zur Opposition von Seiten 
der Corps et Com munautés geworden, an deren Spitze 
sich die Stadt Neuenburg stellte. Sie verbot die Verstei
gerungs-Publikationen und bedrohte mit Verlust seiner 
Rechte jeden Bürger, der an einer Versteigerung teil
nehme. Diese wurden so verunmöglicht, denn niem and 
erschien daran. Indessen gelang es dem königl. Kom
m issär Derschau, der m it besondern Vollmachten aus
gerüstet war, einen Vergleich m it Guyenet und einigen 
ändern E innehm ern abzuschliessen, wonach diesen die 
Steuerpacht für das ganze Land un ter dem besondern 
Schutz des Königs übergeben wurde. Die Erregung war 
so gross, dass die Stadt sich weigerte, einen Auswei
sungsbefehl gegen einen Frem den zu vollziehen, der im 
Verdacht stand, gegen das Haus Brandenburg zu intri- 
guieren. Ja, die Behörden der Stadt und des Staates un
terhielten sogar m it dem französischen Gesandten in So
lothurn  und dem Hof in Versailles, der sich seit dem 
Krieg ganz m it Friedrich II. iiberworfen hatte, einen 
überaus freundschaftlichen Briefwechsel. Friedrich war 
darüber höchst aufgebracht, aber er hatte seinerseits 
unbestreitbar die Generalartikel neuerdings verletzt, in
dem er den Frem den Derschau m it seinen Geschäften 
betraut und drei Staatsräte abgesetzt hatte. So waren die 
gegenseitigen Beziehungen unerträglich geworden. Da 
der König sich in seiner Autorität und seinen Privilegien 
bedroht sah, beschloss er, seine Beschwerden in Bern 
anzubringen, das kraft des alten B urgrechtsvertrags als 
Schiedsrichter bezeichnet w ar im Falle von Streitigkei
ten zwischen dem F'ürsten von Neuenburg und seinen 
U ntertanen.

E r erhob also Klage gegen die Stadt Neuenburg. Der 
gegen sie geführte Prozess wurde in erster und zweiter 
Instanz vor dem Kleinen und Grossen Rat von Bern ver
fochten. Der G eneralprokurator Claude Gaudot (1713-68) 
verteidigte m it grosser Leidenschaft die Interessen des 
Fürsten, trotzdem er zu Anfang der Zwistigkeiten die 
Partei des Volkes ergriffen hatte. Das in letzter Instanz 
am 23. i. 1768 gefällte Urteil war fü r die Stadt in allen 
Punkten  ungünstig  und drohte, ihre erworbenen Rechte 
zu verm indern. Es wurde daher auch n u r m it E rbitterung 
und u n ter Protest angenommen ; als aber 9250 Mann unter 
dem Befehl des Generals Lentulus m obilisiert wurden, 
um durch eine m ilitärische Okkupation den Vollzug 
des Urteils zu erw irken, un terw arf sich die Stadt. Die 
m ilitärische Intervention unterblieb also vorläufig, aber 
die ganze Bevölkerung w ar tief erb ittert über das Urteil 
Berns, das nichts anders als einen Rückschritt zum Ab
solutismus bedeutete.

Mehrere Pam phlete erschienen während der ersten 
Monate des Jahres 1768. Sie schürten das Feuer noch 
m ehr an. Die durch den Landesherrn gegen die Buch
händler Fauche von Neuenburg und Girardet von Le Lo
d e  wegen V erbreitung dieser Drucksachen anbefohlene 
Massregelung, die zu vollziehen die Lokalbehörden sich 
weigerten, trug  n icht bei zur Beruhigung der Gemüter 
ebensowenig die Ungeschicklichkeiten, die sich der 
Vizestal thaltcr Michel zu Schulden kommen Hess. E r
folglos blieben auch.d ie  Schritte, die die Corps et Com
m unautés beim Vorort Zürich zu Gunsten einer eidge
nössischen Intervention unternahm en.

Die Gärung stieg aufs höchste, als der Generalproku- 
ra to r Gaudot, der zur Belohnung für seine Dienste zum 
Gouverneurleutnant ernannt worden war, am 24. April 
von Bern zurückkehrte. E r wurde bei seiner Ankunft 
ausgepfiffen und in seinem Haus belagert. Am folgenden 
Tage gelang es dem Pöbel, in die W ohnung einzudringen 
und Gaudot als Sündenbock der öffentlichen Meinung nie
derzumachen. Die zu seinem Schutz aufgebotenen Grena
diere und Bürgerwehr leisteten nu r passiven W iderstand. 
Um die von den Behörden äusserst langsam durchge
führte Untersuchung über diese Vorkommnisse zu be
schleunigen, w urde eine eidgenössische Besetzung be
schlossen. 600 Mann aus den vier Schirm orten Bern, 
Freiburg, Luzern und Solothurn hielten am 21. Mai mit 
brennender Lunte ihren Einzug. Zudem sollte ein Korps
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von 1400 B ernern nötigenfalls das erste Kontingent un
terstü tzen ; doch konnte es nach Verlauf von einigen Ta
gen entlassen werden. Der Prozess gegen die Mörder 
von Gaudot, denen m an zur F lucht Zeit gelassen hatte, 
endete m it einigen V erbannungen und m it der V erur
teilung der 5 am m eisten K om prom ittierten zur Todes
strafe in effigie : ih re  Bildnisse w urden am 16. Ju li m it 
all dem Zeremoniell einer w irklichen H inrichtung an den 
Galgen gehängt.

Die R uhe kehrte nach der E rnennung  des Generals 
L entulüs zum S ta ttha lte r endlich wieder zurück. Er 
genoss die besondere Gunst des Königs und llössle den 
N euenburgern als massvoller Mann V ertrauen ein. Im 
Verein m it einem nationalen Ausschuss ging er sofort an 
die Ausarbeitung eines Friedensvertrags, der von den 
D eputierten der Corps et Com m unautés am 19. No
vember bestätigt wurde. Dieser V ertrag erkannte  denselben 
das bisher bestrittene Versam m lungsrecht zu, gab die Un
gesetzlichkeit der Absetzung von Beamten ohne rich terli
chen Entscheid zu und setzte zwei durch den König sus
pendierte Staatsräte wieder in ih r  Amt ein ; er ordnete 
ferner verschiedene Fragen die Polizei und nam entlich 
die Stadt betreffend. W as aber die Hauptsache w a r: er 
schaffte definitiv die V erpachtung der E inkünfte ab und 
kehrte zur Regie zurück, indem  er das A bri  und die 
Vente  wieder einführte. Diese blieben von nun an in 
Kraft bjs zum R ückkauf der Zehnten im Jahre  1849, 
die Vente  sogar bis 1892, obwohl sie fü r den W einhandel 
n u r  noch insofern von Belang w ar, als dadurch a lljäh r
lich zur allgemeinen O rientierung der D urchschnittspreis 
des W eines festgesetzt wurde.

Vergl. H ist, abrégée des troubles du  p a y s  de N euchâ
tel 1766-68. Nettch. 1832. — C. G. de Tribolet : H ist, 
de N eu ch .e t V alangin. Neuch. 1846, p. 122, 170 If. — G. 
de Pury : Un assassinat p o lit, à N euchâtel en  1768  (im 
M N  1875 ; p. 199, 236, 292 und 1876, p. 13). — Arn. 
Borei : Le conflit en tre les N euchâtelois et Frédéric-le- 
G rand sur la question de la ferm e  des im pôts 1706-68 
Neuch. -1898. [J. G‘d

A B R Y ,  Paul. B ildhauer. * 1865 zu R üningen, aber 
B ürger von Basel. E rhielt seine erste Ausbildung an der 
dortigen Gewerbeschule. Besuchte dann 1885-89 das Ate
lier von E. Dogg in S trassburg, sowie die dortige Schule. 
Es folgten im F rü h jah r 188Ô kurze Reisen nach Paris 
und München. H ierauf siedelte er nach Zürich über, 
woselbst er Lehrer an der Gewerbeschule ist. Ausser 
verschiedenen dekorativen B ildhauerarbeiten am Schweiz. 
Landesm useum , am ötoschloss,an der Kantonalbank usw. 
stam m t auch der M onum entalbrunnen am Utoquai von 
ihm . —  Nach S K L . [ A .  B . ]

Ab s a g e b r i e f . Siehe F e h d e b r i e f .
A B S C H E I D .  Siehe Ab s c h i e d e .
A B S C H I E D E ,  E I D G .  So nenn t man die am tlichen 

Aufzeichnungen über die V erhandlungen der Eidgenossen 
auf gemeinsam en «Tagen » (Tagsatzungen) aller oder m eh
re re r Orte und ih rer Verbündeten. Sie w urden den Abge
ordneten (Boten) jeweilen zum « Abschied » zugestellt und 
sind sum m arisch gehaltene N iederschriften zum Zweck 
der B erichterstattung an die einzelnen Obrigkeiten oder 
zur E inholung von Instruktionen. Jedem  Boten w urde in 
seinem  Abschied m eist bloss aufgezeichnet, was entweder 
alle am Tag vertretenen Orte gemeinsam  oder seinen Ort 
insbesondere betraf. Ein Gesamtabschied oder eigentliches 
Protokoll der V erhandlungen pflegte n icht aufgenommen 
zu werden. Die A. beginnen im 13. Jah rh . und liegen 
hauptsächlich in den kantonalen Archiven. Ihre Redak
tion zeigt grosse Verschiedenheiten. W ährend  die frühem  
sich oft auf blosse Schlagworte beschränken, werden die 
spä tem  m anchm al ziemlich ausführlich.

Um diese wichtigen Geschichtsquellen allgemein zu
gänglich zu m achen, stellte Luzern 1818 den Antrag, es 
möchten alle Kantone, in denen eidg. Tage gehalten 
worden sind, ersucht werden, ein Repertorium  der be- 
ztigl. A. und Akten anzufertigen und dem Vorort einzu
reichen. Ein ebenfalls von Luzern vorgelegtes Schema 
w urde 1819 in den Abschied genommen. Nun kam die 
Arbeit in den Archiven m ehr oder weniger intensiv in 
Fluss. Angeregt durch  Glarus, wurde die Frage eines Ge
sam trepertorium s 1832 zum Beschluss erhoben. 30. xii. 
1837 erm ächtigte der Vorort die eidg. Kanzlei, ein solches

Sammelwerk der A. aus dem 15. Jah rh . an fertigen und 
drucken zu lassen. Schon 1839 konnte der Tagsatzung 
der 1. Band dieser Arbeit vorgelegt werden : A m tliche  
S a m m lu n g  der a ltern  eidg. A . ; m i t  den  ewigen B ünden , 
den F riedbrie fen  u n d  ändern  H auptverträgen als Beila
gen  (Luzern 1839. 4°), den Zeitraum  1291-1420 umfassend 
und bearbeitet von Prof. Jos. Eutych K o p p  (1793-1866). 
Die Tagsatzung billigte die Arbeit und lud den Vorort zu 
deren Fortsetzung ein. Doch geriet das Unternehm en zu
nächst ins Stocken. Die für seine W iederaufnahm e erfor
derlichen Anordnungen w urden vom Bundesrat 16. i. 1852 
getroffen und zwar auf Veranlassung des Vorstehers des 
Departements des Innern , des gelehrten Bundesrates Ste
fano F r a n sc in i (1796-1857;. Die Oberleitung übernahm en 
der Zürcher Staatsarchivar Gerold Me y e r  v . K nonau  
(1804-1858), dann der eidg. Archivar Dr. Jos. Karl K rü t l i 
(1815-1867) und schliesslich dessen Nachfolger Bundesar
chivar Dr. Jak . K a is e r  (1833-1918), der dann auch das 
grosse W erk glücklich zu Ende geführt hat. Diese A m t
liche S a m m lu n g  der a ltern  eidg. Abschiede ; hg. a u f  
A nordnung  der Bundesbehörden  um fasst den Zeitraum  
1245-1798 und füllt 8 um fangreiche Quartbände, die oft 
w ieder in m ehrere Abschnitte zerfallen (17 Bde im ganzen). 
Erschienen sind sie '1856-1886. Bearbeiter : Bd 1 (1245- 
1420), 2. Aufl. Luzern 1874, Ant. Phil. S b g e s s e r  (1817-
1888). -  Bd II (1421-1477), IH 1 (1478-1499) und III 2
(1500-1520), erschienen Luzern 1863, Zürich 1858 und 
Luzern 1869, ebenfalls A. Pli. Segesser. — Bd IV 1 n und 
b (1521-1528 und 1529-1532), erschienen Brugg 1873 und 
Zürich 1876, Joh. S t r ic k l e r  (1835-1910). — Bd IV 1 c, d 
und e (1533-1540, 1541-1548 und 1549-1555), erschienen 
Luzern 1878, 1882 und 1886, Karl D e s c h w a n d e n  (1823-
1889). — Bd IV 2 (1556-1586), erschienen Bern 1861, 
J. K. K rütli. — Bd V 1 (1587-1617), erschienen Bern 1872, 
J. K. K rü tli.u n d  J Kaiser. — Bd V 2 (1618-1648), e r
schienen Basel 1875, Dan. Alb. F e c h t e r  (1805-1876). —
Bd VI 1 (1619-1680), erschienen Frauenf. 1867, Joh. Adam 
P u p ik o f e r  (1797-1882) un ter M itwirkung von J. Kaiser.
— Bd VI 2 (1681-1712), erschienen Einsiedeln 1882, Mar
tin K o t h in g  (1815-1875) und Jo h . Bapt. Kä l in . — Bd VII 
1 und 2 (1712-1743 und 1744-1777). erschienen Basel 1860 
und 1867, D. A. Fechter. -  Bd VIII (1778-1798), erschie
nen Zürich 1856, G. Meyer v. Knonau. Im  Anschluss an 
den von ihm  bearbeiteten Bd IV 1 a und b Hess Joh. 
Strickler ferner erscheinen die A k  lensam m lung  zur  
schweizer. Reform ationsgeschichte 1521-15312 (Zürich 
1878-1884) in 5 Bänden.

Die W eiterführung der Sam m lung über 1798 hinaus 
war schon 1853 angeregt worden durch  den eidg. Kanzler 
Jak. Ulr. S c h ie ss  (1813-1883). Bestimmte W ege wies dem 
Unternehm en aber e rst ein Gutachten von J. Kaiser, 
vom 18. i. 1876, dessen direkte Folge die Bestellung einer 
Kommission w ar, bestehend aus Archivar Kaiser in Bern, 
Prof. Dr. Karl H ilty  (1833-1909) in Bern, Kantonsarchi
var Aymon de C rousaz  (-[- 1909) in Lausanne und Staats
archivar Joh. Strickler in Zürich. Der letztere arbeitete 
eine Denkschrift m it Program m  aus, worauf er als Vorar
beit zuerst ein G eneralrepertorium  der A d e n  des helvet. 
C entralarchivs in  B ern  (Bern 1876. 4-) im Druck erschei
nen Hess. Im  Dez. 1876 tra t die Redaktionskommission
— der Bundesarchivar, Prof. Hilty und Prof. Dr. Einil 
Bl o esc h  (1838-1900) in Bern — zum erstenm al zusamm en. 
Die Redaktion übernahm  J. Strickler, der seine Arbeit 
im F rü h jah r 1877 begann. Das Resultat Hegt in 10 Q uart
bänden vor als A m tlich e  S a m m lu n g  der A k ten  aus der 
Zeit der helvetischen R epublik  (1798-1803) ; im  A n 
schluss an  die S a m m lu n g  der a l te m  eidg. A . hg. a u f  
A nordnung der Bundesbehörden  (Bern 1886-1905. 4°).

Schon 21. vu. 1820 halte die Tagsatzung der eidg. Kanz
lei aufgetragen, ein vollständiges Sachregister über die 
seit 1803 bestehenden « neuern»  eidg. A. in den Druck 
zu geben. Als dessen 1. Teil erschien das vom Kanzler 
Join Karl Franz A m  R h y n  (1800-1849) bearbeitete Reper
torium  der A . der eidg. Tagsatzung 1803-1813  (Bern 
1842 . 4°), dem 1848 t ein ergänzenderj'U rkundenband 
folgte. U nter der Oberleitung von J. Kaiser und im Auf
trag  des Bundesrates kam sodann seit 1874 die A m tliche  
S a m m lu n g  der neuern  eidg. A . 1803-1848 heraus. Sie 
besteht aus 2 Teilen : R epertorium  der A . der eidg. Tag- 
sazung'en [!] 1803-1813  (Bern 1886), 2. Aufl. bearb. von
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J. Kaiser. R epertorium  der A . der cidg. Tagsazungen  
1814-1848, b e a rb . v o n  G o ttlieb  W ilh e lm  F e t s c h e r in  
(1818-1883), 2 Bde (Bern 1874 und 1876).

Das offizielle eidg. Sammelwerk der Abschiede ist da
m it bis zum neuen Bund fortgeführt und abgeschlossen 
worden. In seiner Gesam theit enthält es ausser den ei
gentlichen A. in m öglichster Vollständigkeit auch Stücke, 
die jene direkt ergänzen, wie Instruktionen, Zuschriften, 
D enkschriften, Beschwerden, Entwürfe von Satzungen 
oder Verträgen, Gutachten, Vorträge frem der Gesandten 
und Akten verschiedener Art, die gleichen Rang als 
Geschichtsquellen beanspruchen dürfen. Damit bilden 
die A. eine grosse Sam m lung staatsrechtlicher Verhand
lungen und U rkunden von den Anfängen bis 1848. In 
ihnen spiegelt sich ab «die Geschichte von dem innern 
und äussern Ausbau, dem Verfall und dem W iederauf
bau der Eidgenossenschaft. »

Als Fortsetzung der A. seit 1848 können gelten die offi
ziellen Publikationen B undesb la tt der schweizer. E idge
nossenschaft. (seit 1848); A m tliches stenogr. B u lle tin  der 
sc/nccizer. B undesversam m lung  (seit 1891); S a m m lu n g , 
en tha ltend  die Bundesverfassung u n d  die in  K ra ft be
stehenden K antonsverfassungen  (Bern 1891. — Mit Sup
plem enten seit 1892) ; A m tliche  S a m m lu n g  der B u n 
desgesetze u n d  V erordnungen der schweizer. E idgenos
senschaft (seit 1849; Neue Folge seit 1875) ; E ntschei
dungen des schweizer. Bundesgerichtes (seit 1875 ; soweit 
sie staatsrechtlicher N atur sind). [H. B r u n n e r .]

A B S C H W U N G  (Kt. Bern, Amtsbez. Oberhasle. S. 
G LS). Oestl. Ende der L au teraarhörner zwischen der Ver
einigung von L auteraar- und Finsteraar- zum U nteraar- 
gletsclier. H ier errichtete auf der Mittelmoräne des 
letztem  der Solothurner N aturforscher Franz Jos. Hugi 
zum Zweck von Gletscherstudien 31. V it.-3 .  v in .  1829 
eine Hütte, die er 1830 und 1836 wieder besuchte. Von 
der Eisbewegung abwärts getrieben, zerfiel sie allmiih- 
lig. 1839 fana Ed. Desor ihre Mauern noch gut erhalten, 
w ährend sie schon 1840 ganz in T rüm m er gegangen war. 
An ih re  Stelle tra t dann das von Agassiz, Desor und 
ihren  Gefährten errichtete neue Schutzhaus, das sie 
Hôtel  d e s  N e u c h a t el o is  (siehe diesen Art.) benann
ten. [H. Dl

A B S E N C E  de la ville. (Ab w e s e n h e it  der Stadt). (Kt. 
Genf). Ju ristischer Begriff des Staatsrechtes. Gemäss Her
kommen galt es in Genf als ein schweres Vergehen, die 
Stadt zu verlassen, was um so strengem  Massnahmen rief, 
als dadurch die Stadt grössern Gefahren ausgesetzt war. 
Im  16. Jah rb ., nach E inführung der Reformation, hatte 
eine Abwesenheit von drei Monaten den Verlust des Bür
gerrechts zur Folge, gleichgültig ob der Kleine Rat um 
die Erlaubnis sich zu entfernen angefragt worden war 
oder nicht. Dieser Brauch wurde im Laufe der Jahrh . 
gegenüber Privatpersonen im m er seltener angewendet; aber 
seine Spuren sind heute noch erkenntlich in der Zivilge 
richtsordnung betr. Amtspersonen. — Recueil des Lois, 
R ép. décennaux. — Cam. Odier : In d ex  genevois. [C. R.] 

Betr. der verschiedenen Rechte oder Pflichten h insicht
lich der Abw esenheit der Bürger, vergl. Bü r g e r r e c h t .

A B S I N T H .  Diese Pflanze, von der zwei Arten, der 
W erm ut (A rtem isia  absin th ium ) und der pontische Bei- 
fuss (A rtem isia  pontica) am bekanntesten sind, wächst 
in den m eisten Ländern. Im  Altertum fand sie als Arz
neitrank gegen allerlei Hebel Verwendung und wurde von 
den Priestern  zu gewissen geheimen Gebräuchen des 
Kultus benützt ; sie galt auch als Sinnbild der Bitterkeit 
und bis in unsere Zeit als Talism an gegen schlimme E in
flüsse in Herzensangelegenheiten, so dass abergläubische 
B rautleute am Hochzeitstag gerne ein Sträusschen W er
m ut in den Kleidern verborgen hielten. E rst die Alche
m isten des M ittelalters entdeckten die Kunst des Destil
lierens, und es ist anzunehm en, dass sehr bald die Ab
sinthpflanze diesem Verfahren unterzogen wurde, doch 
ist der Zeitpunkt n icht näher zu bestimmen. Man we iss 
n u r nach dem Kräuterbuch von Lonicerus, dass 1678 
das Absinth-Elixir sich u n ter den « T inkturen » befand, 
die in den Apotheken verkäuflich waren. Dieser Abguss 
kam erst gegen das Ende des 18. Jah rh . für unser Land 
;ur Bedeutung. Zu dieser Zeit liess sich ein aus F rank
reich verbannter Arzt, Dr. Ordinaire, zur Ausübung sei
ner Kunst in Couvet (Kt. Neuenburg) nieder. W ie die mei

sten Landärzte bereitete er selbst seine Arzneien und 
verschrieb gerne Universalmittel, un ter diesen das nach 
eigenem, geheimem Rezept hergestellte Absinth-Elixir, das 
sich bald einer gewissen Beliebtheit erfreute. Nach seinem 
Tode wurde das Rezept von den Fräulein Henriod käuflich 
erworben und betrieben, aber m it sehr prim itiven E inrich
tungen in der eigenen Küche und in ganz bescheidenen 
Mengen hergestellt. 1797 verkauften diese Damen ih r Rezept 
an Henri Louis Pernod, der dann die erste Absinth-Fabrik 
in Couvet eröffne te. Dank seiner geschäftlichen Geschick
lichkeit fanden seine Erzeugnisse, die vom Arzneimittel 
zum L uxustrank vorgerückt waren, rasch einen grossen 
Absatz, sowohl im In - als auch im Ausland, besonders in 
Frankreich und Italien. Als die Fabrik in Couvet den 
Anforderungen n icht m ehr genügte, erbaute Pernod 1805 
eine neue Fabrik, diese in P ontarlier, um den hohen E in
fuhrzoll nach F rankreich  zu ersparen. W eitere Fabriken 
entstanden in Métiers, Travers, F leurier und an ändern 
Orten, doch blieb das Traverstal der Mittelpunkt, dieser 
Industrie  ; die K ultur der Absinth- und der ändern zur 
Herstellung des Extrakts nötigen Pflanzen gestaltete sich 
zu einem wichtigen Erwerbszweig für die Baucrnsame. 
Doch fehlte es n icht an Gegnern dieses Getränkes, da es in 
unvernünftigen Mengen eingenom men, stark berauschend 
w irkt, und die « Grüne Fee » wurde beschuldigt, dank 
ihrem anziehenden Geruch und Geschmack schwachen, 
zum Trünke geneigten Charakteren zum Verhängnis zu 
werden. Verschiedene un ter dem Einfluss des Alkohols 
begangene Verbrechen, die vielleicht n icht im m er zu
treffend den W irkungen des Absinth-Extrakts zu ge
schrieben wurden, trugen zur V erstärkung einer S tröm ung 
der öffentlichen Meinung bei, die sich n icht n u r gegen 
den M issbrauch, sondern gegen jeglichen Genuss des Ab
sinths erhoben hatte. Ein besonders k rasser Fall, der sich 
1906 in Commugny (Kt. W aadt) ereignete, wo ein ge
wisser Lanfrey, französischen U rsprungs, m it dem Ge
wehr seine Frau und zwei K inder erschoss und die 
Waffe dann vergebens gegen sich selbst richtete, wurde 
Veranlassung zu einer vom Kanton W aadt ausgehenden 
Volksinitiative m it Advokat August Monnier als beson
ders tätigem Förderer. Von 167 814 U nterschriften un
terstützt, verlangte sie für den Bereich der ganzen 
Eidgenossenschaft Verbot der E infuhr, des Transportes, 
des Verkaufes und des Haltens zu Verkaufszwecken von 
Absinth, sowie jeder Getränke, die als N achahm ung des 
Absinths gelten können. Die Bundesversam m lung schloss 
sich der Initiative an, und in der Volksabstimmung vom 
5. Juli 1908 wurde sie m it 241 078 Ja gegen 138 669 Nein 
angenommen. Einzig die Kantone Neuenburg und Genf 
ergaben eine ablehnende Mehrheit. Da die Frage haupt
sächlich die welsche Schweiz berührt, mögen die Zahlen 
aus diesem Gebiet Interesse bieten :

Ja N ein
W a a d t .................................................  17 848 13 949
N e u e n b u r g ...................................... 6 337 11 634
G e n f......................................................  5 974 8 686
F r e i b u r g   7 216 4 912
W a l l i s .................................................  7 067 4 3,7

44 442 43  558
D urch das Ausführungsgesetz vom 24. VI. 1910 wurde 

das Inkrafttreten  des Verbotes auf den 7. x. 1910 
angesetzt. Es w ar für die durch die Massnahmen ge
schädigten Personen eine Entschädigungspflicht an er
kannt. Durch ßundesbeschluss vom 22. x i i . 1910 
wurden hiefür folgende Grundsätze niedergelegt: jeder 
Eigentümer von mit Absinth bebautem Boden sollte für 
den Minderwert Fr. 550. — pro Hektar erhalten ; jede 
Person, die sich als Bodeneigentümer oder Pächter m it 
dem Absinthbau beschäftigte, w ar für den Verlust zu 
einer einmaligen Entschädigung von F r. 2600. — berech
tigt. F ü r die Eigentüm er von Gebäuden und E inrich tun
gen, die zu Lager- und Handelszwecken dienten, kam 
eine einmalige Entschädigung in Betracht in der Höhe 
von %  des M inderwertes dieser Anlagen ; unter Minder
wert w ar die Differenz zu verstehen zwischen dem Bau
wert am 5. v i i . 1908 und den Verwertungsffiöglichkeiten 
nach dem 7. x. 1910. Jede vor dem o. vii. 1908 als 
Fabrikant beschäftigte Person war zu einer Entschädi
gung berechtigt im Betrag des vierfachen des in den letzten 
fünf Jahren erreichten durchschnittlichen Nettojahres
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gewinnes. Eine Sum m e von F r. Ì5  000 erh ie lt der Kanton
N euenburg als Entschädigung für den Lohnausfall der von 
A bsinthbauern beschäftigten m ännlichen und weiblichen 
T aglöhner; schliesslich erh ielt jeder seit m ehr als drei 
Jah ren  vor der Abstim mung beschäftigte Angestellte oder 
Arbeiter einen Betrag in der Höhe der Totalsum me des 
in den letzten vier Jah ren  bezogenen Lohnes. Bei m ehr 
als zehnjähriger Anstellung erfolgte ein Aufschlag von 
V s0/o pro Jahr. Insgesam t wurden für diese Entschädigun
gen vom Bund Fr. 1828939.12 verabfolgt.

M N  1864. p. 150,167. — L. Favre: L ’e x tra it d 'absin the  
1882, p. 114. — L. P errin  : M òtiers-Travers. — L a  m aison  
P ernod  fils à P on tarlier, Paris 1896 (Festschrift zum 100 
jährigen Jubiläum  der Fabrik). — A p p el adressé aio bon 
sens et à la ra ison dit peup le  suisse p ar l’Union des in té 
ressés à  la question de l’absin the au  V al-de-Travers. 
Fleuri er 1906. [J. G t .J

A B S T I M M U N G E N ,  EID G EN Ö SSISC H E. Zum ersten
mal kam der dem okratische Grundsatz der Volksabstim
m ung über eine eidgenössische Vorlage am 20. v. 1802 
zur Anwendung. Es handelte sich um Annahme der zwei
ten  helvetischen Verfassung. Eigentlich wurde sie m it 
167112 N ein  gegen 92 423 Ja  verworfen, da m an aber nach 
dem Grundsatz : « W er n icht dagegen stim m i, ist dafür» 
alle N ichtstim m enden als annehm ende Stimm en h inzu
zählte, wurde am 2. vH. 1802 die Verfassung als ange
nom m en erk lärt. W eder über die von Napoleon auferlegte 
M ediationsakte, noch über den Bundesvertrag von 1815, 
e in  W erk des W ienerkongresses, wurde die Zustim m ung

der Beteiligten eingeholt. Dadurch aber, dass m ehrere der 
neuen kantonalen Verfassungen einer Volksabstimmung 
unterw orfen wurden, kam der Gedanke auch auf eidge
nössischem  Boden wieder zur Geltung, und für die Re
vision im Jah r 1833 war eine Abstim mung in Aussicht 
genommen. Es kam  aber n icht dazu, da infolge politischer 
W irren  die Revision vorher zu Fall kam. Die zweite eidg. 
Abstim mung über die Revision der Bundesverfassung, die 
am 1. ix. 1848 von der Tagsatzung angenom m en wurde, 
fand am 12. ix. 1848 statt. 15*/2 Stände und 169743 (gegen 
71 899) B ürger hatten zugestimmt. Die verwerfenden Kan
tone w aren Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Appenzell 
I. R ., W allis und Tessin.

Die Volksabstimm ung kom m t in folgenden drei Fällen 
zur Anwendung :

I. seit 1848 : über Verfassungsvorlagen der B undes
versam m lung  (obligatorisches Referendum). Die doppelte 
M ehrheit, d. h. diejenige sowohl der Standes- als auch 
der Volksstimmen ist zur Annahme erforderlich.

II. seit 1875: über Gesetze u n d  Bundesbeschlüsse, bei 
denen 30 000 U nterschriften deren Genehm igung durch 
das Volk verlangen (fakultatives Referendum). H ier ist 
die einfache M ehrheit, d. h. diejenige der Volksstimmen 
massgebend.

III. seit 1891 : über V erfassungsänderungen, die von ei
ner durch  50000 U nterschriften unterstü tzten  Volksinitia
tive verlangt werden. Zur Annahme ist die M ehrheit sowohl 
der Standes- als auch der Volksstimmen erforderlich.

Seit 1848 fanden folgende eidg. Abstimmungen sta tt :

I. Verfassungsvorlagen der B undesversam m lung  (Obligatorisches B eferendum ).
Volks-

Standess timmen stimmen

1866 14. Jan u ar Festsetzung von Mass und G e w ic h t........................... venvorfen ja :
nein :

9 Vs 
42 Vs

459 202 
456 396

— » Gleichstellung der Juden und N aturalisierten  m il 
Bezug auf N ie d erlassu n g ............................................ angenom m en ja ; 43 Vs 

9 Vs 
8 '

44

470 032 
449 404

—  » E rteilung des Stim m rechtes in Gemeindeangelegen
heiten an d ieN ied erg e lassen en ................................. verw orfen ja : 

nein :
437 321 
484 444

— » Besteuerung und Regelung der zivilrechtlichen Ver ja : 
nein :

8
44

425 924 
189 830hältnisse der N iedergelassenen................................. verw orfen

—  » Glaubens- und K u ltu s fre ih e it....................................... verw orfen ja :
nein :

41 
44
40
42

457 629 
460 992
A KO h r*r\— » E rteilung des Stim m rechtes in kantonalen Angele

genheiten an die N iedergelassenen........................... venvorfen ja : 
nein :

453 469 
465 679

— » Ausschliessung einzelner S tra fa rte li........................... venvorfen ja  : 
nein :

6 Vs 
45 Vs

408 364 
208 649

— » E rm ächtigung, über den Schutz des geistigen Eigen
tum s gesetzliche Bestim m ungen zu erlassen . verw orfen ja :

nein :
9 Vs 

42 V,
437 476 
477 386

— » Verbot der Lotterie- und H aza rd sp ie le ...................... verworfen ja : 
nein :

9 V. 
42 V,

439 062 
476 788

1872 12. Mai Totalrevision der B undesverfassung........................... venvorfen ja :
nein :

9
43

255 606 
260 859

1874 19. April I d e m ................................................................................... angenom m en ja : 
nein  :

44 V, 
7 Vs

340 499 
498 048

1879 18. Mai Erm ächtigung an die Kantone, die Todesstrafe
wieder einzuführen (Art. 6 5 ) ................................. angenom m en ja : 

nein :
44

8
200 485 
484 588

1880 31. Oktober B a n k n o te n m o n o p o l....................................................... verworfen ja : 4 Vs 424 099
1882 30. Juli E rm ächtigung an den Bund, über den Erlindungs- nein : 47 Vs 460 426

schutz gesetzliche Bestim m ungen zu erlassen verworfen ja : 7 Vs 444 646
1881 25. Oktober Erm ächtigung an den Bund, gesetzliche Bestim m un

gen über die Herstellung und den Verkauf des 
Alkohols zu erlassen, und an die Kantone, den De

nein : 44 Vs 456 658

tailhandel des Alkohols einzuschränken (Zusatz
45 230 250zu Art. 31 der B undesverfassung)........................... angenom m en ja :

nein : 157 463
1887 10. Juli Erlindungsschutz (Art. 2 7 ) ............................................ ange n om m en ja : 30 Vs 203 506
1890 26. Oktober Erm ächtigung an den Bund, ein Gesetz zur E in

führung  der Unfall- und K rankenversicherung
nein : 4 Vs 57 862

auszuarbeiten ............................................................ angenom m en ja  : 30 V, 283 228
1 5. Juli E inführung der Initiative, d. h. Berechtigung der nein : 4 Vs 92 200

B ürger, m itte ls50000UnterschriftenV erfassungs- angenom m en ja : 48 483 029
Aenaerungen oder -Zusätze zu beantragen . . '  . nein : 4 430 599
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1891 18. Oktober B a n k n o te n m o n o p o l............................................................ angenom m en

1891 4. März E inheitliche "Vorschriften für G ew erbe....................... verworfen

1895 29. September Z ü n d h ö lzch en m o n o p o l............................................... verworfen

— 3. November M i l i t ä r a r t i k e l ............................................................. . verworfen
1897 11. Juli Ausdehnung der "Wasserbau- und Forstpolizei auf

das Hochgebirge (Art. 2 4 ) .................................................angenom m en

Lebensmittelpolizei (Art. 6 9 ) ...........................................angenom m en

— 13. November Z ivilrechtseinheit (Art. 6 4 ) ................................................ angenom m en

Strafrechtseinheit (Art. 64 b i s ) ......................................angenom m en
1902 23. November Erm ächtigung zur U nterstützung der P rim arschule

durch  Beitragsleistung (Art. 27 b i s ) ...........................angenom m en

1903 25. Oktober Alkoholartikel (Art. 32 bis) ; E rhöhung des Mini
m um s für den Detailverkauf von 2 auf 10 L iter verworfen

1907 3. November M ilitärorganisation................................................   . angenom m en

1908 5. Juli Gewerbeartikel (Art. 34 ter) ............................................angenom m en
— 25. Oktober E rm ächtigung an den Bund, die Nutzbarm achung

der W asserkräfte gesetzlich zu regeln (Art. 24 b) angenom m en
1915 6. Juni E rm ächtigung, eine einmalige eidgenöss. Kriegs

steuer zu e r h e b e n ........................................................... angenom m en

1917 13. Mai Besteuerung der Geschäfts- und W ertpapiere . . angenom m en

Standesstimmen
Volks-

stimmen
ja : 14 231578
nein : 8 158 615
ja : 7 % 135 713
nein : 1 4 % 158492
ja : 7 % 140 174
nein : 14% 184109
ja : 4 % 195178
nein : 17 % 269 751
ja : 16 156 102
nein : 6 89 666

ja : 1 8 % 162 248
nein : 3 % 86 945
ja : 1 6 % 264 933
nein : 5 % 101 820
ja : 16 % 266 713
nein : 5 % 101 712
ja : 21 % 258 561
nein : % 80 429
ja : 1 155 052
nein : 21 223 999
ja : 1 9 % 326 102
nein : 9 % 264 124
ja : 22 232 457
nein : — 92 561
ja : 2 0 % 303 386
nein : I*/* 55 924
ja : 22 452 117
nein : — 27 461
ja : 14 % 190 288
nein : 7 % •167 689

II. A b stim m u n g en  über Gesetze uncl Bundesbeschlüsse (Fakultatives Referendum ).

Referendums-
unte rschr it ten Annehmende V erw erfende

1875 23. Mai Zivilstand und E h e ...................................... 106 560 213199 205 069
Politische Stim m berechtigung . . . . verworfen 108 674 202 583 207 263

1876 23. April B a n k n o te n g e s e tz ........................................... 35886 120068 -193 253
_ 9. Juli M il itä rp f lic h te r s a tz ...................................... verworfen 80 549 156 157 184894

1877 21. Oktober F ab rik g ese tz ...................................................... angenom m en 54 844 -18-1 204 170 857
— » M il i tä rp f l ic h te r s a tz ...................................... verworfen 63 300 170 223 181 383

» Politische Stim m berechtigung . . . . verworfen 40 207 131 557 213 230
1879 19. Januar Subvention der A lp e n b a h n e n ...................... angenom m en 37 805 278 730 115 571
1882 30. Juli S e u c h e n g e se tz ................................................. 80 324 68 027 254 340
1882 26. November Art. 27. Schule (Scliulsekretär) . . . . verworfen 180 995 172 010 318 139
1884 11. Mai Justizsekretär, Organisation des Justiz- u n d

Polizeidepartem ents...................................... •149 729 214 916
— » Beseitigung der Patenttaxen der Handels

reisenden ...................................................... verw arfen  > 93 046 174 195 189 550
— » Bundesstrafrecht « Stabioartikel » . . . verworfen  \ 159 068 202 773
___ » Kanzleikosten der Gesandtschaft in W ash 1

ington ( S e k r e tä r ) ...................................... verworfen 137 824 219 728
1887 15. Mai A lk o h o lm o n o p o l ........................................... angenom m en 52412 267122 138 496
1889 17. November Schuldbetreibung und Konkurs . . . . angenom m en 62 948 244 317 . 217 921
1891 15. März P en sio n sg e se tz ................................................. 84572 91 851 353 977
1891 18. Oktober Z o ll ta r ifg e s e tz ................................................. angenom m en 51 464 220 004 158 934
1891 6. Dezember R ückkauf der Z e n tra lb a h n ........................... verworfen 91 698 130 729 289 406
1895 3. Februar G esand tschaftsgese tz ...................................... 37 040 124 517 177 991
1896 4. Oktober V iehhandelsgesetz........................................... verworfen 45 982 174 860 209 118

— » E isenbahnrechnungsgesetz ........................... angenom m en 59 706 223 228 176 574
_ » M ilitär-Disziplinarstrafordnung . . . . verworfen 55 516 77 162 310 938

1897 28. Februar B u n d e sb a n k ...................................................... verworfen 78 340 195 743 255 985
1898 20. Februar Schweiz. B undesbahnen ................................ angenom m en 85 565 386 634 -182 718
1900 20. Mai K ranken-, Unfall- und M ilitärversicherung verworfen •117 461 148 022 342 114
1903 15. Mtirz Z o l l t a r i f ............................................................ angenom m en 110467 332 001 225123

25. Oktober B undesstrafrecht, Bestrafung der Anstif
tung M ilitärpflichtiger zu Verbrechen verworfen 64 990 115 983 259 229

1912 4. Februar Unfall- und K rankenversicherung . . . angenom m en 75 930 287 565 241 416
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III. V erfassungsabstim m ungen  info lge  von Volksinitiative.
Ini tiati v- 

Un terseli ri ften
Standes-
Stimmen

1893 20. August S c h ä c h tv e rb o t .................................................. angenom m en 83159 ja :
nein :

11
10 Vä

1894 3. Juni Recht auf Arbeit . . . . ■ ...................... verworfen 52 387 ja : 
nein : 22

- 4. November Zollinitiative (B eu tezu g )................................. verworfen 67 828 ja : 
nein :

8
13

•/,
1-2

1900 4. November Proportional wähl des N ationalrates . . verworfen 64 675 ja ; tu  ■/., 
h  1/:

W ahl des Bundesrates durch das Volk . . verworfen 56 350 ja : 8
14

1903 25. Oktober W ahl des N ationalrates nach der schweizer
bürgerlichen B e v ö lk e r u n g ...................... 57 379

ja : 
nein

3
19

1908 5. Juli A b s in th v e r b o t ................................................. angenom m en ja : 
nein :

20
2

1910 23. Oktober Proportional wähl des Nationälrates . verw orfen 143152 ja : 
nein :

12
10

1918

1918

2. Juni 

13. Oktober

B undesteuer-Initiativ  .......................................

Proportionalwahl des National rates. . .

verw orfen

angenom m en

116 864 

122631

ja : 
nein :
ja  :
nein :

7 «É 
14 •/» 
19 '/.j

Volks
abstimmung

191 527 
127110 

75 880 
308 289 
'145 402 
350 039 
109 018 
244 570 
195 930 
270 502 

92 117 
290 523 
241 048 
138 609 
238950 
262 099 
276 735 
325 814 
299 550 
149 035

er
schliesslich

A B S T I N E N Z .  Siehe A.vmi.KOHOUSMUS.
A B T .  S . Ab t e i .

A B T .  Ilauerngescblecht im aargauischen 
Dorf Bünzen im Freiam t. Einzelne Zweige 
wandten sich der Industrie, andere wissen
schaftlichen B erufsarien zu. Besonders he r
vorzuheben sind :

A. 1. R o m a n ,  * I. tll. 1810. Sohn des Han
delsm annes Georg, studierte  zuerst Theologie 
und erh ie lt die niederen W eihen. Dann wandte 

sich ebenfalls dem Handel zu und widmete sich 
zunächst als V ertreter seiner in Paris 

lebenden Brüder, dann 
selbständig der S troh in
dustrie als M itinhaber der 
Firm a Abt Frères. Ein un
gewöhnliches Zeichnerta
lent und feiner Geschmack 
kamen ihm bei seiner Fa
brikation trefflich zu s ta t
ten. E r verheiratete sich 
m it Marie Wey, der Toch
ter des Bezirksam tm annes 
und R egierungsrates Joa
chim W ey von Vilmergen 
und der Maria Magd. Fi
scher, der Schwester des 
Sclnvanenwirtes von Me- 
renschw and, des Anführers 
der F reiäm ter auf ihrem  
Zug nach Aarau 1830. R.
A. w ar ein eifriger Poli
tiker und eine Zeit lang 
Mitglied des Grossen Rates 

und nachher Bezirksam tm ann. Bei E inführung der Volks
wahl m usste er diesen Platz einem V ertreter der u ltra 
m ontanen M ehrheit überlassen, arbeitete aber auch spä
te r  weiter für das Volkswohl. Seine H auptw erke sind die 
Entsum pfung des Bünzer Mooses, zu der er die Initiative 
ergriff und deren Leitung er bis zum End ein der Hand 
behielt, dann der Bau der neuen P farrk irche  der K irch
gemeinden Bünzen, Besenbüren und W aldhäusern in Bün
zen zu Anfang der 1860er Jahre. — 2. G. R .  S i e g f r i e d ,  
* 15. XI. 1844, f  30 xt. 1884. Sohn von 1; besuchte die Schulen 
von Bünzen und M uri, tra t 1860 ins Gymnasium zu Aarau 
über und bezog dann die Universitäten Heidelberg und Zü
rich zum Studium  der Jurisprudenz. Zur w eiteren Ausbil
dung begab e rs ieh  nach Paris und erw arb sich im F rü h jah r 
1868 das aarg. Fürsprecherpatent. E r w urde im gleichen 
Ja h r zum G erichtsschreiber des Bezirksgerichts Muri ge
w ählt; 1873 übernahm  er die gleiche Stelle am Bezirksge
rich t Aarau. In seinen freien Stunden beschäftigte e rs ieh  
journalistisch , wozu ihm die Zeitereignisse reichlich Stoff 
boten. 1873 entstand auch die Broschüre Der A u fr u h r  im

Roman Abt, Vater.

*

G. R. Siegfr ied Abt.

F reiam t vom  Januar 184:1 (Aarau 1874). 20. v. 1874 wurde 
er R echtskonsulentund Sekretär der « In terna t. Bergbahn- 
Baugesellschaft » in Aarau 
(Direktion Riggenbach und 
Zschokke). Nach der Liqui
dation dieses Unternehm ens 
kam er 2. v. 1876 als Substi
tu t und K rim inalgerichts
schreiber ins aarg. Ober
gericht. Durch Dr. Conrad 
E scher an die N Z Z  berufen, 
übernahm  er im  Sept. 1877 
die Inlandredaktion. Doch 
schon 2. it. 1879 vertauschte 
er, von B undesrat Schenk 
berufen, seine Stellung m it 
der eines ersten Sekretärs 
beim Eidg. Departem ent des 
Innern, welches Amt er bis 
zu seinem frühen Tode ver
waltete. E r arbeitete das 
neue Schenk’sche Schulge
setz aus. Nebenbei war er 
Korrespondent verschiede
ner B lätter, so der N Z Z , der Basler Nachrichten, der 
N euen F reien  Presse  in AVien, des Schwäbischen  
M erkurs in S tu ttgart u. a. Die [Beschäftigung m it den 
Zeiten der Helvetik zeitigte dicM iistorisch-pädagogische 
Studie Joh. R u d . Fischer von B ern  (in S L  1882). Ver
heiratet w ar S. A. m it Anna 
Eggenschwyler. — 3. R o 
m a n ,  * 17. vu. 1850, Sohn 
von 1, M aschineningenieur.
Absolvierte die ban tons
schule Frauenfeld und die 
Eidg. technische Hochschu
le in Zürich. Verheiratet 
m it N annetle Felber. 1872- 
1875 war er K onstrukteur 
der H auptw erkstätte der 
schweizer. Zentralbahn in 
Olten, 1875-79 K onstrukteur 
u. Bureauchef der Maschi
nenfabrik der in ternatio 
nalen Gesellschaft für Berg
bahnen in Aarau, 1879- 
1881 K ontrollingenieur im 
schweizer. E isenbahnde
partem ent in Bern, 1881- 
1885 Oberingenieur in der 
U nternehm ung für W as
serbauten von C. Zschokke und T errier in Paris, seit 
1885 K onstrukteur und U nternehm er von Gebirgsbahnen. 
1892 Mitglied und 1903 Präsident des V erwaltungsrates der

Roman Abt. Sohn.
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Gotthardhahn in Luzern ; Verwaltungsrat einer Reihe 
schweizer, industrieller Gesellschaften und Berghahnen, 
der orientalischen Eisenbahnen, der Bank für elektrische 
U nternehm ungen etc. Er 
ist der E rlinder des 
« Zahnradsystems Abt » : 
einer Kombination von 
Adhäsions- u. Zahnrad
lokomotive zur Beförder
ung von schweren Zügen 
m it bedeutender Ge
schwindigkeit auf Stei
gungen, die das übliche 
Mass um das ‘2-8 fa
che übertreffen, ausge
zeichnet m it dem gros
ser! P reise (7500 Mark) 
vom Verein Deutscher 
Eisenbahn Verwaltungen.
R. A. w ar M itarbeiter bei 
Bau und Ausrüstung von 
06 Z ahnradbahnen m it 
über 1000 km Länge, be
trieben m it m ehr als 400 
Lokomotiven Abt’scher 
B auart. Davon w ar die 
erste die H arzbahn in 
Braunschweig und sind 
die wichtigsten die Li
nien Visp-Zermatt, Gene
roso, G ornergrat, Furka- 
b'ahri in der Schweiz. Da
zu kommen weitere in 

D eutschland, Oester
reich, $U ngam ,j Bosnien,
Frankreich , Spanien,
Australien, Indie,p , Ja 
pan, Syrien, Nordam erika, Mexiko, Südam erika und W est
afrika; ferner die Seilbahnen am Giessbach, in Lugano, 
am Sane Salvatore, Bürgenstock, in Le Havre, Neapel u.

respond. Mitglied des österr. Ingenieur- und Architekten
vereins, Mitglied der cidg. Kunstkommission und der 
Landesmuseumskommission, Ehrenm itglied des Vereins

E rste  g ra p h isch e  F ix ier u n g  der Erfindung des Z ahnradsystem s A bt, d ie d re ite ilig e  Z ah n stan ge
d arste llen d  (O riginalblatt).

Nischni-Nowgorod. A. erh ielt den Ehrendoktortitel von I 
der technischen Hochschule in Hannover, ist E hrenprä
sident des Schweiz. Kunstvereins, Ehrenm itglied der Ge- 
Seilschaft Schweiz. Maler, B ildhauer und Architekten ; kor- |

Zahnradm echanism us System* A bt.

zur Förderung des Lokalbahnwesens, Mitglied des Aus
schusses des DeutschenMuseums in München, des Ver
w altungsrates der Schweiz.Lokomotivfabrik in W in te rth u r

etc. E r war auch Jury
mitglied der W eltaus
stellungen in Paris !889 
und 1900, Brüssel, Mai
land, der Landesaus
stellungen in Genf und 
Bern. M itarbeiter an
E. Heusingers Spezielle  
E i s e n b a h n t e e  h n  i k, 

Radis Enzyclopcidie cles 
Eisenbahnw esens u n d 
einer Reihe von schwei
zerischen, deutschen, 
ö ste rr. und engl. Fach
schriften. A. lebt zur Zeit 
in Luzern. — 4. H e in 
r i c h , * 1844, National
ra t in Bünzen, Sohn von
1. Besuchte die Schulen 
in Bünzen. und Muri, 
sowie die zwei W in ter
kurse der damals in den 
Räum en der ehem al. 
Benediktinerabtei Muri 

installierten  theore
tisch-praktischen Land
w irtschaftsschule.N ach
her begab er sich auf ein 
Ja h r zu seinem Onkel, 
dem H utfabrikanten u. 
Hoflieferanten Ludwigs 
XVIII., Henry Abt. nach 
Paris. Im jugendlichen 
Alter von 19 Jahren
übernahm  er sodann
den Hof seines Vaters, 

er als M usterwirtschaft betrieb, gleich anfangs für 
technischen Neuerungen und wirtschaftlichen Fra- 
grosses Interesse zeigend. E r wurde bald Aktuar
später Präsident der aarg. land Wirtschaft!. Gesell-

den
alle
gen
und
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schalt, w ar ein eifriger Vorkäm pfer des landw irtschaftl. I 
Genossenschaftswesens, gründete als einer der ersten die 
landw irtschaftl. Genossenschaft Bünzen und ha lf 1886 bei 

der G ründung des Verban
des ostschweizer. landw irt- 
schaft). Genossenschaften 
in W in terthu r m it. 1800 pu
blizierte H. A. eine Schrift 
Der B einertrag  der L a n d 
w irtscha ft, àie G rund
steuerschatzung, H ypothe
kar- u n d  Erbrech tgesetzge- 
bung, die grosses Aufsehen 
erregte, weil sie die b isheri
gen Grundsätze der aarg. 
Steuerpraxis m it Heftigkeit 
angrill' und verschiedenen 
neuen agrar-politischen 

Problem en das W ort redete. 
Der R egierungsrat verbot 
damals dem Verfasser der 
Schrift die Propaganda für 
seine Ideen, weil sie staats
gefährlich seien. 1887 g rü n 

dete der Aargau die landw irtschaftl. W interschule in 
Brugg, deren erster H auptlehrer und R ektor A. w ar. 
1906 T rat er von diesem Amt zurück, um das Präsidium  
des Verbandes ostschweizer. landw irtschaftl. Genos
senschaften in W in te rth u r und gleichzeitig die Re
daktion des Verbandsorganes Der Genossenschafter zu 
übernehm en. Schon 1897 hatte  er die Geschäftsführung 
des Verbandes schweizer. Braunviehzuchtgenossenschaften 
übernom m en und behielt sie bis 1912 bei. Als solcher ver
öffentlichte er 1904 seine Monographie über Das schwei
zerische B raunvieh . 1902-12 führte  er auch das P räsidium  
der aarg. Viehschaukom mission. Beim Hebergang der 
Privatbahnen an die Eidgenossenschaft (1900) wurde er 
in den Verw altungsrat der S. B. B. gewählt. Seit 1900 ist 
er als V ertreter der Landw irtschaft Mitglied des Schweiz. 
N ationalrates. — Ein Sohn, Dr. R oman Ab t , p rak ti
ziert als F ürsprecher in W ohlen (Aargau). — Quellen : 
Gell. M itteilungen der Fam ilie. [F . W .]

B. Geschlechter in der Stadt Zürich.
I. R itterliches Geschlecht des 13. Jah rh . — 1. W e r n h e -  

r u s  DICTES A b b a s , Kustos der Propstei Zürich 1225, durch 
dessen Tod vor 1230 dem Stift E inkünfte zu Küsnacht. 
T richtenhausen u. W itikon zu fielen. — 2. C. A b b a tv s  
oder A b b a s , R itter, 18. m . 1261 Zeuge in einer Urkunde 
betr. die F re iherren  v. Regensberg ( UZ I N r 430-31, 
461 ; III N r 1342).

II.  B ürgerliches Geschlecht des 14.-15. Jahrh .
W appen : Gelber Abtstab m it weissem Band in Schwarz ;

Helmzier : W achsender schwarzgekleideter
Abt m it gelbem Kelch in der Linken (Meiss : 
Geschl.-Buch  I, p. 15. — D ürsteier I, p. 11). — 
R u e d i, ab dem Horgerberg (Gem. Borgen), 
B ürgerrechtserw erb 24. i. 1386 zu Zürich. Ein 
Ruedi, verm utlich derselbe, besitzt noch 1401 
den Hof Moorschwand (Gem. Borgen). Das 
Geschlecht ging in Zürich wie in Morgen vor 

1450 wieder ab, kann aber m it den etwas später auf tre
tenden Abt am Lindenberg (Kl. Aargau) in Beziehung 
stehen . Der Name hängt wohl m it Abteien (Einsiedeln 
und Muri) zusamm en. Vergi. Zürch. B ürgerbuch  I. fol. 
295. — E insied ler Urbar 1331. (J- F . u. F. H.]

A B T ,  F ruir/:. Kapellm eister und Komponist in Zürich. 
*22. xii. 1819 in E ilenburg-(preussische Provinz Sachsen), 
■f 31. m . 1885 in W iesbaden. Besuchte die Thomasschule 
in Leipzig und stud ierte  Theologie, gab diese aber auf, 
um  sich derM usik zu widmen. Febr. 1841 kam er alsliapell- 
m eister ans Hoftheater zu B ernburg und im Herbst gl. 
Jah res als Opern dirigent ans Aktientheater zu Zürich, 
das damals u n ter der rührigen  Leitung der Charlotte 
Birch-Pfeiffer stand. Seit Nov. 1844 leitete er dann den 
am 12. v. 1841 gegründeten Sängerverein « Harm onie Zü
rich », daneben ebenfalls seit 1844 den Zäzilienverein, seit 
1845 das O rchester der allgemeinen Musikgesellschaft, 1846 
bis Ende 1850 den Stadtsängerverein (jetzigen M änner
chor Zürich), seit 1847den 1828 entstandenen L im m atthal- 
Gesangverein, zeitweilig auch den Studentengesangverein.

Nach Braunschweig berufen, verliess er Zürich im Herbst 
1852. Abt w ar ein fruch tbarer Liederkom ponist, und hat 
über 600 W erke hinterlassen. Viele seiner Kompositionen 
sind sehr volkstüm lich ge
worden und werden heute 
noch oft gesungen, z. B.
W enn  die Schw alben  
heim w ärts ziehen, Die  
A bendg locken klingen,
Ueber den S tern en , In  
den A ugen  liegt, das Herz,
Schw eizerland d u  W u n -  
derbaum , N im m  deine  
schönsten M elodien, So 
viel der M ai auch B lü m -  
lein beut ; dann S till  
u n d  labend, A de du  lie
bes W aldesgrün, Wo den  
H im m el Berge kränzen,
D em  Vaterland. In  Zü
rich gab er den A rio n  
heraus, eine Liedersam m 
lung für M ännerchöre. —
Vergl. 74. JVW. d e r oH- 
gem . M usikges. in  Zürich  
Ì006  [verf. von Pfr. Heinr.
W eber], -  ZW Chr. 1904, 
p. 330. -  A D B  45, p.
686 f. — Franz Abts Sohn A l f r e d  A., *25. v. 1855, 
w ar Theaterkapellm eister in Genf, wo er 29. iv. 
1888 f .  [H. B r .]

A B T E I ,  französ. A b b ay e . Grösseres Kloster der Bene
dik tiner, B ernhard iner,P räm onstra tenser undT rappisten , 
dem ein Abt (französ. abbé, lat. abbas) oder eine Aebtissin 
(französ. abbesse, lat. abbatissa) verstehen, w ährend an 
der Spitze der kleinern Klöster ein P rio r, der Stifte ein 
Propst und bei ändern Orden ein Guardian oder Rektor 
steht. Ludwig der From m e gewährte 818—819 den Ab
teien, soweit sie n icht Eigenklöster (s. diesen Art.) w aren , 
die freie Abtwahl. Im m erhin  waren die Aebte dem Bischof 
unterstellt, der ihre W ahl bestätigte. W ie die Bischöfe 
spielten auch die Aebte oft eine grosse politische Rolle. 
Sie gehörten zu den Grossen des Reiches und waren ein
flussreiche G rundherren. Von den schweizerischen Ab
teien w aren die 5 Benediktinerstifte St. Gallen, Einsiedeln, 
l ’fäfers, Disentis und Muri gefürstet. In der französischen 
Schweiz wurden auch kleinere Klöster vom Volk allgemein 
als « abbaye » bezeichnet, oder es ging dieser Name sogar 
auf weltliche Besitzungen der Klöster über (vergl. Abbaye  
de B eva ix ; L ’Abbaye ; A bbaye de Salaz).

A B T Æ D I G U N G S B R I E F .  Eine gütliche Abmachung. 
Uebereinkunft oder V ereinbarung über die Sühne eines 
erlittenen Schadens oder Unrechtes oder einer zugefügten 
Gewalttat. So en thält z. B. eine Urk. vom 24. XII. 1579 im 
Landesarchiv in Trogen (Zellweger ; Urk. 952) genaue 
Angaben über eine gütliche Verständigung wegen eines 
Totschlages in Trogen. — Vergl. ferner den im Appenzell. 
M onatsblatt v. 1828 publizierten A. vom 10. vm . 1587 wegen 
eines Totschlages in Appenzell und Gmür : Rechtsquel- 
len d. K l. S t .  Gallen. 11, 367. [A. M.]

A B T W I L  (Kt. Aargau, Bez. Muri. S. G LS). Kathol. 
P farrdorf; führt kein Gemeindewappen. Aeltere Nam ens
formen : A pivile, A pw iler  (Habsburger Urbar) Abw il, 
Oppemvile; in jetziger M undart A p p e l ; wie Abtwil bei 
St. Gallen aus A p p in  ivilari: Hof des Appo. Ausgrabungen 
und Fundslücke beweisen Ansiedelung zur Röm er- und 
Alamannenzeit. Nach dem Habsburger U rbar gehörte A. 
zum Amt Meienberg ; die Grafen von H absburg besessen 
die hohe und niedere G erichtsbarkeit. 1256 verzichtet Graf 
Gottfried von Habsburg-Laufenburg auf alle Ansprüche 
an die freien Leute von A. zugunsten der Johanniter von 
llohenrain . 1361 empfing H artm ann von Heidegg von 
Herzog Rudolf von Oesterreich die Vogtei sam t allen dazu 
gehörenden Rechten. Bei der E roberung des Aargaus 1415 
kam A. in den Besitz von Luzern, wurde aber 1425 
durch einen Schiedsspruch Berns m it dem Amt Meien
berg zur gemeinen Vogtei der sieben Orte erklärt. Am
2. vi. 1726 bestim m te die Gemeinde den Betrag eines E in
zugsgeld es für Neubürger und Einsassen, und 1763 beschloss 
sie die Unteilbarkeit der halben Dorfgerechtigkeit ; beide

Heinrich Abt. Franz Abt.
N ach  ein er  O rig in a llith ogra
phie von  F . R asier  in  B aden, 
repr. vom  l i th. Inst. G rim m inger,
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Beschlüsse wurden von der Landvogtei genehm igt und 
der Dorfoffnung einverleibt. — Drei Höfe von A. gehörten 
in die Pfarrei S ins; auf dem Boden des vierten entstand 
eine Kirche, die dem Johanniterhaus Ilohenrain inkorpo
riert war. (Jm 1350 wurde das Gebäude restau riert. Alle 
14 Tage las ein Johanniterpriester Messe. 1716 verlangte 
A. eine eigene Kaplanei, wurde aber abgewiesen ; 1739 
gewährte der Abt von Engelberg als Kollator der M utter
kirche Sins eine V erm ehrung des Gottesdienstes, 1740 trat 
der Grossmeister der Johanniter die Kirche an die Ge
meinde ab. Sofort wurde der Bau eines neuen Gotteshauses 
begonnen, das 1742 eingeweiht werden konnte. 1747 ward 
A. eine eigene Pfarrei und die alte Kapelle abgebrochen. Bis 
1854 besetzte das Kloster Engelberg die P farrei m it einem 
seiner Konventualen ; '1865 ging die Kollatur infolge der 
neuen aargauischen Verfassung an die Gemeinde über. Das 
älteste Glöcklein im K irchturm  stam m t von 1493. Die 
K irchenm alereien sind ein W erk des Kunstm alers Joseph 
Balmer von A.

Die Beschäftigung der Bewohner Abtwils bestand von 
jeher vorzüglich in Ackerbau. Vergl. QSG Bd 3, 14, 15.

UB des S tif ts  B erom ünster. Bd 1. — Arc/ovia 1861, 
62-63 ; Bd 9, 26, 27. -  A S  I .  Bd 2. -  Leu, i .  [F .W j

A B T W I L  (K t. S t . Gallen). Siehe G a i s e r w a ld .
A B U N D I  oderHABUN. Beiname des Bischofs Johann III. 

von C hur, Doktor der Theologie und beider Rechte. Er 
stam m te wahrscheinlich aus Kranken. E r war Domherr 
von Eichstätt und vertra t seit 1415 den Bischof von Eich
stä tt auf dem Konzil von Konstanz. Das Konzil beauftragte 
ihn, W ürde und Titel derjenigen zu prüfen, welche Zu
tr it t  zur Kirchenversam m lung verlangten. Seine aus
gedehnten Kenntnisse und Klugheit verschafften ihm 
grosses Ansehen. Daher wählte ihn das C hurer Dom
kapitel 1416 nach dem Tode des streitbaren Bischofs 
H artm ann zu dessen Nachfolger. Seine W ahl fiel in die 
Zeit, wo die Kirche kein Oberhaupt hatte, weshalb eine 
päpstliche Bestätigung der W ahl n icht möglich war. Der 
neugewählte Bischof wandte sich daher an den Erz
bischof von Mainz m it der Bitte um Bestätigung seiner 
W ahl. Dieser vollzog die Bestätigung und (orderte den 
Klerus des Bistums auf, dem neuen Bischof treuen Ge
horsam  zu leisten. Am 6. vi. 1417 hielt Bischof Johannes 
seinen feierlichen Einzug in Chur. U nter Bischof H art
m ann war das Bistum tief in Schulden geraten und durch  I 
Oesterreich, die Herren von Matsch und Räzüns, in seinen 
Rechten beeinträchtigt worden. Bischof Johann bemühte 
sich, die finanzielle Lage seiner Diözese zu verbessern 
und auch deren Rechte und Besitzungen wieder herzu
stellen, wobei ihn Kaiser Sigism und bereitwillig u n ter
stützte. Als dann das Konstanzen Konzil 1417 den Kardinal 
Otto Colonna zum Papst gewählt hatte, bestätigte dieser 
1418 den Bischof Johann als Bischof von Chur. Er 
blieb aber n u r noch kurze Zeit in dieser Stellung. Denn 
bald darauf ernannte ihn  der Papst zum Erzbischof von 
Riga. Als solcher f  Johann 14. v. 1424. — Vergl. G. 
Mayer: Gesch. des B istum s Chur. I, 426-430. [F. P.]

A B U R Y ,  A B U R I ,  A B  U R I ,  V O N  U R I .  Landleute 
und Unterallm eindgenossen im Arterviertel des Landes 
Schwyz. Leu schreibt : Ein ausgestorbenes Geschlecht in 
dem Land Uri, aus welchem — 1. A n n a , 1185 Klosterfrau in 
dem Lazariter Kloster Gfenn gewesen. — 2. H e k t o r ,  1448 
Landvogt von Livenen. — 3 . B a l t h a s a r  und sein Sohn
— 4. Ja k o b  (s. U r i , J. v o n ), Hauptm ann 1513 in der Schlacht 
bei Novarra um gekom m en; andere waren Mitglieder des 
Landrats. Es sind auch einige in das Land Schwyz ge
zogen: — 5. R u d o l p h u s , Dr. der Medizin, Landschreiber 
zu Bellenz 1633. — 6. H a n s , erhielt das L andrecht von 
Schwyz um 1500 für 100 L , und — 7. U l i, kaufte sich 1567 
für den gleichen Betrag im Neuviertel ein. W ohl zur E r
innerung, dass das Geschlecht aus Uri stamme, nahmen 
die A. später den Stierkopf in ih r W appen auf, während 
sie in ä lterer Zeit eine Hausm arke führten ; näm lich —
8. R u d o l f  v o n  U r i  um  1580 eine liegende W olfsangel m it 
darauf stehendem Kreuz. — 9. Baumeister U li v o n  U ri 
um 1628 einen aus 2 übereinander gelegten Wolfsangeln 
gebildeten Haspel und darüber ein Kreuz. Ein Siegel des 
Landschreibers — 10. H a n s  R u d o l f  1666 zeigt schon den 
Stierkopf m it darüber angebrachter Marke von 1580 ; spä
ter erscheint der schwarze Stierkopf in ro t ohne Marke.
—  11. H a n s  war im 15. Jah rh . P farrer zu Morschach. —

12. J o h a n n  B a p t is t  1770 P farrer in Nuolen. — 13. R o m a n , 
j- 1666 als Benediktiner in Einsiedeln u. — 14. A u g u s t in , 
als solcher zu Muri. — Heute steht das Geschlecht auf 
dem Aussterbeetat. Der letzte Vertreter ist Dr. D o m inik  
A., P rofessorin  Schwyz. [M. S t y g e h . ]

A B Y B E R G ,  A B  I B E R G ,  A B  Y B E R G ,  A B I -  
B E R G .  I. Altes, autochthones gemeinfreies Geschlecht 
des alten Landes Schwyz, dessen Ahnherren zu den hi
storischen G ründern der Eidgenossenschaft gehören. Das 
Geschlecht hat seinen U rsprung und Namen zweifelsohne 
von dem 3/, Stunden südöstlich oh Schwyz auf dem Rücken 
des Gibels gelegenen Orte « auf Iberg ». F ü r seine Ge
nealogie bildet neben den Urkunden das Jahrzeitbuch 
von Schwyz die Hauptquelle. Die spätere handschriftliche 
Fam ilienchronik « Die E hrensaul » des Heinrich Franz 
Maria A. (1714-90), auf welche sich das Lexikon von 
J. J. Leu stützt, ist dagegen m it grösster Skepsis zu 
benützen ; ihr zweifelhafter W ert ergibt sich schon dar
aus, dass sie bereits für die Glieder aus dem 13. Jahrh . 
genaue Geburts- und Sterbedaten an führen will. Diese 
beiden W erke vermengen auch die schwyzerischen A. 
mit dem M inisterialengeschlecht von Iberg im luzerni-

S ieg e l des H. S. A byberg  
aus der S iege lsam m lu n g  
des S taa tsarch ivs B asel.

XVappen des Landam m anns 
Kaspar A byberg (ca 1650).

sehen Reusstal, einer Nebenlinie der Hünenberger. Im
17. Jah rh . schon hat Konrad Heinrich A. das W appen
bild dieser R itterfam ilie, den Einhornkopf, neben dem 
alten Familiehabzeichen, der Eibe, in seinen gevierten 
Schild aufgenömmen. In W irklichkeit besteht zwischen 
diesen beiden, zwei ganz verschiedenen Gesellschafts
klassen ungehörigen Familien n icht der geringste Zu
sam m enhang. Die Schwyzer A. waren demokratische 
gemeinfreie Bauern, die landrechtlich über, gesellschaft
lich weit u n ter  den zum niedern Adel zählenden R it
tern von Iberg standen. — W appen: 1. In rot auf g rü
nem Dreiberg eine grüne Eibe m it goldenem oder sil
bernem  Stamme, beseitet von zwei goldenen Sternen. —
2. Geviert: */4 in blau ein weisser Einhornkopf und */, 
wie 1.

Das Jahrzeitbuch nennt als Stamm vater — 1. U l r ic h . A, 
der m it Ida in der Matt verheiratet war. Sein Sohn —
2. K o n r a d  I., der « alte Landam m ann» des Schwyzer Jah r
zeitbuches, ist einer der Begründer der schwyzerischen 
Freiheit und Stifter der Eidgenossenschaft. E r erscheint 
erstm als 1281 als einer der vier Am m änner des Landes, 
und auf ihn beziehen sich auch die Urkunden von 1286, 
1291 und 1295, die ihn als Landam m ann nennen. Den 
Bund m it Zürich vom 16. x. 1291 schliesst er als H err 
Konrad ab Iberg, Landamm ann, persönlich ab ; im Drei
länderbunde von Anfang August ist sein Name, wie die 
der übrigen Standeshäupter zwar verschwiegen, aber da 
er nachweislich damals an der Spitze des Landes stand, 
kann seine führende Beteiligung n icht zweifelhaft sein. 
Seine F rau  war Judenta. Die, wie erw ähnt, sehr verdäch
tige Fam ilienchronik verlegt seinen Tod auf den 4. vm. 
1297, und man muss wirklich auch nach der Ahnenreihe 
im Jahrzeitbuch Schwyz, das von ihm  den «jungen 
Landam m ann » unterscheidet, annehm en, dass sein Sohn 
— 3. K o n r a d  II., sein Befreiungswerk w eiterführte. Die
ser spielt im Einsiedler M archenstreit schon 1308 eine 
führende Rolle u. steht 1309-11 an der Spitze des Landes. 
Sein ä lterer B ruder — 4. U lr ic h  II., 1331 schon f .  —  
5. R u d o l f  wird 1299 in einem Ablassbrief für die Kirche 
von Schwyz genannt. — 6. K o n r a d  III., Sohn von N r 3,
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L andam m ann 1341-46,1349,1373 ; séme F ran N. Sch wan da 
w ar die Tochter Arnolds von W ollenschiessen. — 7. 
U l r ic h  III., Landam m ann 1389-93 u n d  1401-08, w ahr
scheinlich Sohn voti N r 5, in zahlreichen Urkunden bis 
1430 genannt. Seine F rau  w ar Anna in der Matt. —
8. J ohann  1., L andam m ann 1428-32, vielleicht, auch ein 
Sohn von N r 5. Seine Gattin Anna Jakob war die Tochter 
des Landam m anns Jost Jakob. Sie hatten  einen gross
jäh rigen  Sohn W erner, für welchen sein Vetter, der 
junge L andam m ann U lrich , zeichnete. Landam m ann Jo
hann nahm  am Z ürcherkrieg teil ; P a n n e rh err und 
Hauptm ann zu Pfäfükon, fuhr m it dem grossen Schwyzer- 
lloss, dem sog. « Bär », am 5. vm . 14i5 vor die Feste Rap- 
perswyl. Da erh ie lt er einen Schuss aus einer Haken
büchse, woran er 3 Tage später starb. Sein obgenannter 
Sohn W erner ist w ahrscheinlich derjenige, welcher 146t 
in einem  Streithandel zu Schwyz von Johann Ulrich 
getötet w tirile (vergl. Tschudi : Chronik 11 1464). —
9. W e r n e r  A., -j- bei St. Jakob a/d llirs, ist vielleicht der 
Sohn des alien Landam m anns Ulrich. — 1 0 .  1 I e i n r i c . i i ,  

Magister, studierte 1460 zu Basel, vi karierte  bis 1467 an 
der III. Kreuzkirche in Zug und war 1469 P farrer zu 
Freienbach. — 11. U l r i c h  IV., f  1468 vor W aldshut. —

i  ’G

Der durch e in e  T arrasb ü ch senk u gel verw u n d ete  Hauptm ann  
A by b èrg  a u f  dem  F losse  vor Itapp ersw yl im  alten  Zürcher- 
k rieg e . A us Sch odeler 's Chronik um 1515. T extb ild  a u f S eite  
83 aus Dr. Conrad Brunner : « D ie  V erw undeten  in den K riegen  
der a lten  E id gen ossen sch a ft» .

1 2 .  U l r i c h  V., wahrscheinlich Enkel von N r 7 , 1 4 8 0 -  
81 Landam m an, 1 4 8 4  P an n erh err, -j- gegen 1 4 9 3 .  Seine 
Ehefrauen waren Verena oder Dorothea Ulrich, dann 
Anna von Meggen. — 1 3 .  H e in r ic h ,  nach der « E hren 
saul » der jüngste Sohn von N r 1 2 ,  w urde 1 5 0 2  als Bür
ger von Luzern aufgenommen, 1 5 0 6  des Grossen Rats, 
1 5 1 0  Pannerherr, j  1 5 1 5 .  1 5 1 3  versteuerte er in Schwyz 
ein Vermögen von 1 9 4  £ Einkom m en. — 1 4 .  H a n s , ver
heiratet m it Verena Bäsi, f  2 0 .  vu. 1 4 9 9  im Treffen zu 
Rheineck (Schwabenkrieg), über seine Nachkom m en ist 
nichts bekannt. — 1 5 .  K o n r a d , w ar in der 2 .  Hälfte des
1 5 .  Jah rh . ein angesehenes R atsm itglied von Schwyz. Er 
selbst und seine Kinder Dorothea, Uli, Gret und Anneli 
w aren Glieder der Bruderschaft von St. M artin. Er war 
wahrscheinlich der Vater des « langen Uli » und von 
Kaspar, der fast 2 0  Jahre  im Sattel wohnte. — 1 6 .  Der 
eben genannte « lange Uli » w ar ein Zeitgenosse von 
N r 1 2 .  Seine Frau M argreth von Meggen schenkte ihm 7 
Kinder. 1 4 8 2  legte er sein Amt als Schirmvogt des 
Frauenklosters von St. Peter in Schwyz nieder. 1 5 1 3  be- 
sass er ein versteuerbares Vermögen von 4 1 9  £ .  —
1 7 . H e in r ic h ,  1 5 3 8 - 4 0  Landvogt zu Sargans, f  1 5 7 2 ,  war 
der Sohn des obgenannten Kaspar und der K atharina 
Lützm ann von Sattel. Er w ar dreim al verheiratet, näm 

lich mit; Anna Lüpfert, Dorothea Ulrich von Steinen und 
endlich m it M argreth Scherno. Seine Söhne waren Gilg, 
-(■ 1568, Gatte von K atharina Stocker, der W iedertäufer 
und Arzt Fridolin , -j- ohne Nachkom m en 1567/68, und —
18. K a s p a r ,  * gegen 1520, W eibel 1554-56, Landvogt in 
den Höfen 1556-08, Landvogt zu Baden 1559, Landam 
m ann 1562, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 87 und 89, 
war ein hochangesehener Mann ; als eifriger Vertei
diger des katholischen Glaubens wurde er als Gesand
te r  nach der verbündeten S tadt Rottweil am Neckar 
geschickt. E r tra t gegen die zürcherischen Prädikanten , 
die ihm zuvorgekommen waren, m it solchem Erfolge auf, 
dass es ihm  gelang, R ät und Bürger zu überreden, der 
alten Lehre treu  zu bleiben. Er e rh ie lt zum Dank ein mit 
vergoldetem Silber beschlagenes Trinkgefäss, der Form 
wegen « Greifenklaue » genannt. 1586 war er wiederum 
V ertreter der Schwyzer bei der Beschwörung des « gol
denen » (borromäischen) Bundes zwischen den 7 katholi
schen Orten. E r erbte von M artin Bäsi, dem letzten dieses 
Geschlechts, ausgedehnte Ländereien und erbaute 1560 
das alte abybergische Stam m haus im  G rund, für welches 
Schwyz nach dam aliger Sitte die S tadt Luzern um ein 
« Fenster » m it dem W appen des Landvogts bat, da die 
ändern  Orte die ihrigen schon gestiftet hätten. Dieselben 
w urden fast alle vom berühm ten Glasmaler Karl von 
Egeri angefertigt. 1588 verkaufte Kaspar A. öffentlich sei
nem Sohne Johann Sebastian und den ändern Söhnen, 
die ihm  noch geboren werden könnten, vertreten durch 
seinen Schwager, Johann Kennel, Alt-Landvogt zu Ba
den, seine säm tlichen Liegenschaften m it allem land
w irtschaftlichen Inventar um die Summe von 25 000 
Pfund. Die berühm te « Greifenklaue » war dabei inbe
griffen. 1578 baute und 1592 vergrösserte er auch die 

I gische Fam ilienkapelle im Grund zu Ehren der 
Id. Rochus und Sebastian, ln ih rer Fam iliengruft w ird 
jeweilen der Aelteste des Geschlechts beigesetzt. Landam 
m ann Kaspar hatte von seinen 3 Frauen : Anna Kennel, 
M argreth auf der Mauer und Verena Zay n ich t weniger 
als 24 Kinder, darun ter — 19. K o n r a d  H e in r ic h , * 1560, 
-(- 1586 in F rankreich  ; dessen Grosssohn w ar — 20. K a s 
p a r , -y 1689 auf St. Domingo im  Kampfe gegen die Ne
ger. Ein anderer Sohn des Landam m anns Kaspar w ar
— 21. J o h a n n  S e b a s t i a n ,  gen. der « kleine Landam 
m ann », * 1571, -j- 1651, zuerst Hauptmann in Spanien, 
zwischen 1622 und 1644 sechsmal Landamm ann. Von sei
nen vier Frauen K atharina Zeberg, Elisabeth Schm id, 
Barbara W irth  und K atharina B ruhin hatte  er n u r  4 
Kinder, unter welchen Kaspar später noch genannt werden 
wird. — 22. K o n r a d , der jüngste Sohn Kaspars (Nr 18), 
und der Verena Zay, * 1590, Landam m ann 1654-56. Als 
Kirchenvogt von Schwyz (seit 1632) hat er das Jahrzeit
buch um gearbeitet und eine interessante Schrift über 
den Kirchenschatz der P farrk irche von St. M artin und 
die schwyzerischen Begebenheiten von 1600-61 verfasst. 
E r stiftete und dotierte die St. Johannes Kapelle im Ried 
(Muotathal), j- 1670. Seine 3 Frauen ; Magdalena Biieler, 
Elisabeth Ulrich und M argreth Frischherz schenkten ihm  
13 Kinder. Die Töchter von N r 18 waren ; — 23. D o r o t h e a ,  
Frau  des L andam m anns Christoph Schorno, und endlich
— 24. E y a , * 1593, seiner 3. Ehe entsprossen. Talentvolle 
M alerin, von ih r stam m t das Altarbild in der Kapuziner
kirche zu Arth, w orauf sie sich selbst in a lter Schwyzer- 
trach t darstellte. — 25. S e b a s t i a n ,  Sohn von Konrad 
Heinrich (Nr 19) und der Dorothea Reding, der « grosse 
Landam m ann », *1580, f  1657, begann seine staatsm än- 
nische Laufbahn als Säckelm eister (1614) und Landvogt 
zu Lauis (1620), war achtm al Landam m ann in den Jahren  
1626-50. E r baute das grosse Haus im Murghof, un ter
halb Rickenbach, heute « W aldegg » genannt. Zum Un
terschied von der Linie A. im Grund führte  er im W ap
pen die Eibe in blau sta tt wie jene in rot. Von seinen 2 
Frauen K atharina Jutz und Anna Schreiber hatte er 11 
Kinder, darun ter 6 Söhne ; gleichwohl erlosch sein 
Stamm m it diesen, und der Murghof ging an die Fass
bind über. — 26. J o h a n n  K a s p a r ,  Sohn des Landam 
m anns Johann Sebastian und der K atharina Zeberg, 
*1605, -j-1686, diente in .jungen  Jahren  in Spanien und 
wurde da Major im Regim ent Zweyer. Nach Haus zu
rückgekehrt, wurde er Landschreiber, Landvogt zu Lauis, 
Statthalter, dann während 4 Amtsperioden Landam m ann

56
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('1660-76). Mit Katharina Suter verehelicht, hatte er 11 
Kinder, von welchen w ir nennen : — 27. J o h a n n  h b e a 
s t i a n , Landweibel 1655-67, dann Landvogt in den Freien 
Aemtcrn. —  28. K o n r a d  H e in r ic h , Dr theol., bekleidete 
verschiedene wichtige kirchliche Aemter, gleichwie — 
29. J o h a n n  R u d o l f , Kapuziner un ter dem Namen P. Se
bastian, als langjähriger Beichtiger im Frauenkloster 111. 
Kreuz in Altort', f  1700. — 30. J o h a n n  R o c h u s , Sohn 
des Landam m anns Konrad (Nr 22) und der M argreth 
Frischherz. * 1643, der Fam ilientradition folgend, wurde 
er Offizier in spanischen Diensten, w ar dann in der 
Heimat Säckelm eister und 1694-96 Landam m ann, f  1736. 
Im  Alter von 20 Jahren  heiratete er die erst 16jährige 
A. M. Fassbind, m it der er 36 Jahre  in glücklicher Ehe 
lebte. Nach deren Tod verband er sich m it Elisabeth Zay. 
Seine 2 Frauen schenkten ihm  15 Kinder, 10 Söhne und 
5 Töchter, von welch letztem  m ehrere ins Kloster gingen. 
Von den Söhnen wurde einer W eltpriester, ein anderer 
Benediktiner. Ein d ritte r — 31. G e o r g  F r a n z , * 1673, 
tra t als Kadett in spanische Dienste (Regiment Meyer). 
1736 wurde er, nachdem  er die ganze m ilitärische Stu
fenleiter durchlaufen hatte, Oberst in der kaiserlichen 
Armee ; als er den Dienst quittierte, ernannte  ihn die 
Kaiserin Maria Theresia in Anerkennung seiner treuen 
Dienste zum Generalfeldwachtmeister. Nach Schwyz zu
rückgekehrt, wurde er Landesstatthalter. E r war verhei
ra te t m it Barbara Regner von Lachen. Von ihren 5 
Söhnen starben 2  in der Jugend ; einer — 32. J o h a n n  
R u d o l f  R o c h u s  w urde Kanzler des fürstlichen Stiftes 
Sclninnis, -j- 1766 ; ein anderer —  33. J o h a n n  J o se p h  
Ca r l , H auptm ann, und endlich der 3. — 34. H e in r ic h  
F r a n z  M a r ia , 1715-90, Landeshauptm ann in der March 
und Archivar in Schwyz ; er verfasste die « Baugeschichte 
der schwyz. Pfarrkirche» und das « U rkundenbuch », 
deren MS. sich im Kantonsarchiv befinden ; er schrieb 
auch die oben erw ähnte Fam ilienchronik « Ehrensaul ». 
E iner seine Söhne war der Kapuziner Peter F’ranz Sales 
1745-1819. Ein anderer Sohn — 35. P . M a r t in , Konven- 
tual in der Abtei St. Gallen, * 1741, Ordensbruder 1759. 
L ehrer an der Klosterschule Neu St. Johann und St. 
Gallen, Pfarrer in Libingen und Neu St. Johann, f  1777 
in Einsiedeln auf der W allfahrt der Toggenburger. Das 
von ihm verfasste Tolenregister von Neu St. Johann liegt 
auf der Stiftsbibliothek St. Gallen. Cod. 1413. — Vergl. 
Riidlinger-Rothenflue : Toggenburger Chronik, p. 84, 
220. — Schem er : Verz. der H andichr. der S tiftsb ib i. 
(enthalten Irrtu m  er). Bibliothek und Archiv des Klos
ters.

Von den ändern  Söhnen des Johann Rochus (Nr 30) 
und der A. M. Fassbind wurde — 36. S e b a s t ia n  R o c h u s  
1712 im Vilmergerkrieg als Feldgeistlicher verwundet, 
f  im G rund 1743. Sein Bruder — 37. D o m inik  N azar  oder 
P. H einrich war Benediktiner zu Einsiedeln, j- 1739. — 
38. F ra nz  X a v e r  und — 39. J o h a n n  Ma r t in  standen 
zuerst in sardinischen und später in spanischen Diensten 
(Regiment Niederes!). — 40. J o h a n n  Ka s p a r  tra t aus 
spanischen Diensten in kaiserliche über, -j- zu Ibach 
1746. — 41. K o n r a d  H e in r ic h  endlich brachte es vom 
königlich spanischen Hauptm ann zum Obersten in sa- 
voischen Diensten und Hauptm ann der königlich sardi
nischen Garde, f  zu Turin  1743, w ar verheiratet mit 
Regina Christen von Stans. Ih r Sohn — 42. J o s e p h  A n to n  
war Kadett in savoischen Diensten, erhielt später (1736) 
von Karl Emanuel die Kompagnie seines Vaters. Bei der 
Belagerung von Messina und später bei Parm a schwer 
verwundet, kehrte er nach Hause zurück und baute das 
abybergische Stam m haus im Grund vollständig um. 1749 
übernahm  er eine L ieutenantsstelle in der Garde der 
100 Schweizer, -j-1751 zu T urin  als R itter des M auritius- 
und Lazarusordens. W ar verheiratet m it Elisabeth Meyen- 
berg. Seinen Söhnen : — 43. J o s e p h  A n t o n  II. — 44. 
F ra nz  D o m in ik . — 45. K a s p a r  und — 46. A l o is  w urde 
das sardinische Fähndrichs-Patent m it dem Genüsse des 
dazu gehörigen Soldes schon in die Wiege gelegt. Damit 
w ar aber auch ihre m oralische VerpflicJitung, später in 
sardinische Dienste zu treten, gegeben. Alois verliess den 
Dienst 1793 m it dem Grad und der Pension eines Obersten 
und m it dem St. Mauritius- und Lazarusorden. Beim 
Franzosen Einfall 1798 w ar er Kommandant des schwyze- 
rischen Landsturm s, -j- 1826. Von seiner Ehefrau Anna

Beding hatte er drei Söhne : — 47. A l o is  J o se p h  A n t o n .
— 48. J o h a n n  T h e o d o r  Do m in ik , 1806 Offizier in Spa
nien und — 49. J o h a n n  T h e o d o r ,  * 8. xn. 1795, f  30. 
XI. 1869, nahm  an den Verfassungskämpfen von 1830-47 
teil, war der F ü h re r der konservativen (Abyberg) gegen 
die liberale (Beding) P ar
tei im Streit zwischen den 
o Hörnern » und « Klauen ».
E r befehligte den Küss- 
naehter Zug und wurde 
als Haupttriebfeder der 
Berufung der Jesuiten 
nach Schwyz vom Papst 
Gregor XVI. mit dem 
Grosskreuz des Gregorius- 
ordens ausgezeichnet. Bei 
der Demission von Nazar 
Reding (1834) wurde er 
von der Landsgemeinde 
am R othenthurm  zum 
Landam m ann gewählt und 
bekleidete dieses Amt ab
wechselnd m it Fridolin 
Holdener. Aber die Nie
derlage des Sonderbundes Theodor Ab l'berg.
nötigte ihn m it der gan
zen Regierung zum R ücktritt, und Reding nahm  wie
der seine Stelle ein (15. xii. 1847). Er war verheiratet 
mit. Josefa von Felkle (Felchlin). Sein einziger Sohn, 
Lieut. Theodor, f  1896 ohne Nachkom m en. Alois (Nr 47), 
verehelicht m it Magdalena Rosa von Heitlingen, war 
K äntonsrichter. Von seinen Söhnen liel Kaspar bei Pe
rugia ; ein anderer — 50. A l o is  heiratete Antonia Epp 
von Altorf und später Paulina Real. E r ist der Grossva
ter des heutigen Regierungsrates — 51. D' A l o is  A. — 
Uebergehend zu den Nachkommen des Generals Georg 
Franz im Feldli (Nr 31) .treffen w ir : — 52. J o h a n n  
R o c h u s , Besitzer des damals schon bekannten M ineral
bades in Seewen ; er publizierte eine Schrift über die 
W irkungen und Heilkräfte dieses W assers und setzte 
die R estaurationsarbeiten des Bades fort, begonnen von 
seinem Onkel. — 53. J o s e p h  An t o n , j-1742 zu Ingenbohl.
— 54. F e l ix  An t o n  D o m in ik , 1706-74, Sohn von Nr 41, 
zuerst Offizier in Sardinien, dann in Spanien, 1767 S tatt
halter. E iner seiner Söhne — 55. Ge o r g  F r a n z  F e l ix , 
1733-1816, w ar ebenfalls Offizier im Piemont, dann in 
Spanien, j- als Ratsherr in Schwyz. Von seinen 3 Söhnen 
führte — 56. P i.a c id iu s , 1767-1824, ein überaus aben
teuerreiches Leben. 1781 trat er als Kadett ins sardinische 
Regiment Kalbermatten ein, 1786 Aide-Major, erh ielt 1791 
vom König von Sardinien das Ilaronat, wurde dann 
Major und Oberstlieutenant, verblieb in sardinischen 
Diensten bis zur Uebergabe an Frankreich (1798) und 
wurde dekoriert. Nachdem er un ter Napoleon und spä
ter un ter Ludwig XVIII. gedient hatte, wurde er zum 
Offizier der Ehrenlegion (Kommandeur) befördert und 
erhielt den R itterorden des hl. Ludwig. Er kehrte end
lich m it seiner Frau Theresia Barcas von Neapel nach 
Schwyz zurück und lebte da von einer Pension der fran
zösischen Regierung, f  1824. — 57. F sn x , 2. Sohn von 
Nr 55, 1769-1832, Offizier im Piemont, kämpfte 1798 am 
Schattenberg bei Arth gegen die Franzosen, war hierauf 
H auptm ann in der helvetischen Legion in Italien. 1802 
nahm  er teil am Feldzug gegen die helvetische Regie
rung  ; 1805 ist er eidgen. O berstlieutenant und 1816 Rats
herr. — 58. N aza r  Ignaz K o n r a d  H e in r ic h , 1775-1804, 
war wie seine Brüder Nr 56 und 57 Offizier im Piemont, 
1798 wurde er als Kriegsgefangener nach Ungarn ver
bracht, f  1804 als Hauptmann in französischen Diensten 
bei Port au Prince auf der Insel St. Domingo. 2 andere 
Söhne von Nr 41 : — 59. Ka s p a r  A n t o n  S e b a s t ia n , 
* 1711, und — 60. J o s e p h  X a v e r  F ra nz  H ip p o l it , 1716-90 
waren gleichfalls Offiziere in sardinischen Diensten ; der 
letzte wurde 1783 Oberstbrigadier. [K .elin und St y ber .J

I I .  Nebst Nr 13 wurde auch J o st  Bürger von Luzern, 
1539 Grossrat, 1559 Vogt zu Kriens, 1545 Seevogt zu Sem
pach, 1550 des Täglichen Rats, 1551 Vogt zu Münster, 1559 
Vogt zu Ruswii ; f  1562 in der Schlacht von Dreux. Das 
W appen dieser Linie zeigt über einem Dreiberg ein 
gotisches Majuskel-A. [ P .  X .  W e b e r . ]
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A B Y S  oder A B Y S S .  Ein B ündner Geschlecht, u r

sprünglich  von Blurs. Hans Abis « uss dem 
am pt P lurss » w ird 1609 als Bürger der Stadt 
C hur angenom m en fü r 160 rhein. Gulden ; er 
w urde der Stam m vater einer zahlreichen Fa
milie, aus der einige bedeutende M änner h e r
vorgegangen sind.

1 . J o h a n n e s  Dr. m ed., 1 6 1 4 -9 7 , ein 
grosser W ohltäter des Kantons G raubünden. 

S tudierte in Padua Medizin, tra t in  der Folge als Feldarzt 
in spanische Dienste und erw arb sich da ein ansehnli
ches Vermögen. Nach seiner H eim kehr w ar er 164 6 -7 6  
Physikus im Bad Pfäfers. E r hatte  sieben Kinder. Nachdem 
alle vor ihm  gestorben w aren, verm achte er der evange
lischen Synode, der Pfarrei C hur und  den reform ierten 
Kirchen in den paritätischen Gemeinden Almens, Stalla, 
Zizers, M astrils, Untervaz bedeutende Sum m en. Dem Spi
tal in Maienfeld verm achte er 1*20 Gulden, wofür ihm  aber 
die Maienfelder jäh rlich  6 0  Liter W einm ost bis an sein 
Lebensende geben m ussten. Das bedeutendste seiner Ver
m ächtnisse aber w ar dasjenige zur E rrich tung  eines 
Collegium philosophicum , d. h . einer hohem  Schule für 
die Jugend G raubündens beider Konfessionen. 1699 be
gann die Schule m it 1 9  Studenten ih re  Tätigkeit in 
C hur im Ostflügel des ehemaligen N ikolaiklosters. Einen 
guten Einblick in die E inrich tung  des Kollegiums bietet 
die in  der bündnerischen Kantonsbibliothek befindliche 
Matrikel der S tudenten und die in der Matrikel enthal
tenen Schulvorschriften. Anfänglich w ar der Besuch des 
Kollegiums ein ganz erfreulicher. C hur und das Engadin 
lieferten die m eisten Studenten. Bald nach ih rer G rün

dung aber hatte  die An
stalt m it allerlei Schwie
rigkeiten zu kämpfen. 
Zuerst kam es zu unlieb
sam en Auseinandersetz
ungen m it den Abys’schen 
Erben, dann m it den Ka
p italschuldnern und zu
letzt noch m it den Geist
lichen wegen der Kolla- 
tu r-  und Aufsichtsrechte. 
Es w ar daher fü r das 
Kollegium ein Glück, dass 
es 1 8 0 3  m it der neu ge
gründeten Kantonsschule 
verbunden werden konn
te. — 2 . R a g e t ,  Oberst, 
1 6 .1 1 1 .1 7 9 0 - 1 6 .  ix. 186 6 . 
Sohn des Abundi Abys. 
E r widm ete sich zuerst 
dem Kaufm annsberuf u. 
war eine Zeitlang Chef des 
Hauses Abys & Comp, in 
C hur. Schon 180 9  erhielt 
er den R ang eines Q uar

tierm eisters in der bündnerischen Miliz. 1 8 1 2  wurde er 
H auptm ann im eidg. Generalstab. 1 8 1 5 -2 2  w ar er H aupt
m ann-Q uartierm eister in einem kgl.-niederländischen 
Schweizerregiment, 1826 -31  Oberst im eidgenössischen 
O berkriegskom m issariat und 1 847  im Sonderbundsfeldzug 
Oberkriegskom m issär m it Oberstenrang. Als solcher er
warb er sich die volle Zufriedenheit des Generals Dufour, 
der sie ihm  durch  ein schmeichelhaftes eigenhändiges Zeug
nis kund ta t und ihm  auch nachher viele Beweise von 
Achtung und Zuneigung gab. Als Zivilbeamter in seinem 
Heim atkanton war er 181 2  Kantonsnotar und 1 8 3 4 -3 9  Stadt
vogt in Chur, nach erfolgter Verfassungsänderung seiner 
Vaterstadt 1843 -47  Präsident des kantonalen Handelsge
rich ts, Bürgerm eister und Deputierter der Stadt C hur im 
Grossen Rat. 184 6 -4 7  w ar er G esandter G raubündens in der 
Tagsatzung. Er starb in Bern, — 3 . A r t h u r  A b y s -L o t z ,  
A rchitekt und A rchitekturm aler, 1 5 . x i i . 1 8 6 1 -2 3 . ix .  190 1 , 
besuchte die technische Hochschule in München unter 
Prof. Thiersch und tra t hernach in Stellung bei Boldt und 
Frings in Düsseldorf, die ihn bei verschiedenen Monumen
talbauten selbständig beschäftigten. 1 8 8 8  siedelte er nach 
Bern über, wo er im eidg. Baudepartem ent als Architekt 
Verwendung fand. In seinen Mussestunden beschäftigte 
er sich m it Aquarellmalerei und leistete in Architektur

R a g et A bys.
N ach einem  H olzstich . 

I llu s tr . S c h w e iz . K a le n d e r  1849.

und Marine Tüchtiges. E r j- in Muri bei Bern. Seine 
Gattin Anna A.-L., * 1861 in Basel, bildete sich in 
Paris zur Malerei aus und malte P o rträ ts in Pastell und 
O d.

Vergl. Leu : I, p. 10. — B ürgerrodel des S tadtarchivs  
Chur (BM  1856, p. 1). — J. A. Sprecher: Geschichte der 
R epublik  der drei B ünde im  18. Ja h rh ., II, 449. — AU. 
schw. M il.-Ze itg . 1861, p. 287.— F r .Je c k lin : Das Colle
g iu m  philos. in  Chur u n d  seine S tu d en ten  (B ü n d n . 
M onatsbt. 1914, p. 165). — S K L  1, p. 7. [F. P.]

A B Z U G ,  A B Z U G S O R D N U N G .  Bis in die Neuzeit 
w ar der A. eine Steuer, die ein Bürger von seinem 
Vermögen beim Aufgeben seines Burg- oder Landrechtes 
und beim Wegzug der Obrigkeit seines Heimatortes oder 
Vaterlandes entrichten  m usste. Der Fortgang hatte in der 
Regel eine Schwächung der Steuer- und W ehrkraft zur 
Folge ; durch diese Abgabe sollte die V erm inderung teil
weise ausgeglichen werden. Je nach der Gegend und dem 
Jah rh u n d ert w urde die Abfindung verschieden benannt : 
Abfahrtsgeld, Ablösung, N achsteuer, Freigeld, Em igra
tionsgebühr, Frem dlingsrecht, detractus personalis, ga
bella em igrationis, aubena, jus. albicagli, albi.nagium, 
d roit d’aùbaine, traite  foraine usw. Das Abzugsgeld 
war die letzte Steuer von Gütern, die aufhörten, unter 
der Machtbefugnis, einer Gemeinde oder eines Staates zu 
sein.

Das W egnehm en von Hab und Gut durch Erbschaft 
von einer S tadt zur ändern, von einem Land ins andere 
w urde ebenfalls m it einer Steuer belastet und auch Abzug 
oder Abschuss geheissen. Diese Abgabe führte auch den 
Namen Erbschaftsgeld (census hereditarius, gabella here
ditaria, quindena, detractus realis). In ältester Zeit be
tru g  die Höhe der Steuer den 5. Pfennig oder 20°/0 ; 
später wurde sie durch  Verordnungen und Verträge 
bestim m t, die sich nach dem Bedürfnis richteten.

W ann in der Schweiz der A. allgemein zu Recht ge
langte, kann n ich t genau bezeichnet werden ; in m anchen 
Städten w urde er schon im 13. und 14. Jah rh . bezogen. 
Im  Anfang des 15. Jah rh . beginnt der E rlass von Verord
nungen, z. B. Zürich 1429. Die Quelle des A. ist in den 
m ittelalterlichen V erhältnissen der Leibeigenschaft und 
Hörigkeit zu suchen ; so w urde 1290 die Abgabe von dem 
Nachlasse eines Leibeigenen urkundlich  Abzug genannt ; 
er darf aber in  keinem Falle m it dem Erschatz (laude- 
m ium ), der Weglösi (eine jährliche Steuer) oder dem 
dritten  oder bösen Pfennig verwechselt werden.

Der V ienvaldstä tterbund  w ar die älteste und engste 
Verbindung der alten Eidgenossenschaft ; dennoch dauerte 
es lange, bis der A. zwischen den vier Orten abgeschafft 
wurde. Bei Erbschaften verlangte Luzern den 20. Pfennig 
(5%). E rst 1490 tra f  m an ein Abkommen, nach dem diese 
Schranke wegfiel. Bald darauf entstanden wieder Strei
tigkeiten darüber, wie es m it den Untertanengebieten zu 
halten sei, ja  sogar zwischen Ob- und Nidwalden gab es 
des A. wegen Anstände.

Nach der E roberung des Aargaus berührten  sich die 
Gebiete von Luzern  und B ern  auf weite Strecken ; ein 
W echsel der Einw ohner konnte deshalb n ich t ausbleiben. 
1492 fiel 'd e r A., der 20. Pfennig auf Erbschaften, dahin, 
aber n u r  für die beiden Städte, die Landschaften waren 
hierin  ausgeschlossen ; erst 1512 w urden auch diese 
abzugsfrei.

Seit alter Zeit w ar zwischen Zürich  und Luzern  ein reger 
H andelsverkehr. Der Gegensatz zwischen den Städten und 
Ländern nach den B urgunderkriegen brachte die beiden 
Orte noch näher zusamm en. So wurden 1487 Erbschaften 
zwischen ihnen gegenseitig ohne A. e rk lä rt ; aber auch 
h ier waren w ieder die Landschaften von dieser Befreiung 
ausgeschlossen ; n u r die H errschaft W ädenswil w urde ge
gen Luzern abzugsfrei erk lä rt (1569).

Aehnliche Verhältnisse bestanden zwischen Zürich  und 
Schaffhausen, deren B ürger gegenseitig ohne A. waren. 
Erbschaften, die aus der Grafschaft K iburg nach Schaff
hausen gingen, zahlten 1 0 ° /,  Abzug (1539), um gekehrt vom 
H undert den 16. Pfennig (1613). Neue Bestimmungen 
m ussten für Bürger getroffen werden, die im ändern Ge
biete auf Edelsitzen wohnten (1633). Im  Jahre  1503 schloss 
Zürich  m it dem Lande A ppenzell einen Vertrag, nach 
dem verfangenes Gut (zum voraus für gewisse Fälle einer 
Person rechtlich zukommendes, rechtlich behaftetes Ver-
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mögen), Heirate- und Erbgut abzugsfrei waren, mit Appen
zell A. R .e rn eu ert 1616.
I) Der grossen Zerstückelung ih rer Gebiete wegen sahen 
sich Basel und Solothurn  genötigt, die Abzugsverhältnisse 
zu regulieren ; die Abgabe betrug 4%  (1536) ; dennoch ent
standen der Landleute, besonders der Leibeigenen wegen, 
die beim öebergang von einer H errschaft in die andere 
25 Pfund Geld entrichten  m ussten, viele Irrungen . Nach 
langen Verhandlungen kam die Abzugsbefreiung zwischen 
den Städten Basel und B ern  zustande, wobei aber die be- 
sondern Steuerrechte von Orten und Gebieten Vorbehalten 
blieben (1539).

Im  Jahre  1594 w urden vertraglich die B ürger von B ern, 
Freiburg  und Solo thurn  beim Wegzug abzugsfrei erk lärt, 
von den U ntertanen aber forderte man 5 %  i besondere 
Rechte blieben Vorbehalten. Basel, seiner grossen Anzie
hungskraft und vorteilhaften Lage sich bewusst, verlangte 
von den 13 Orten der alten Eidgenossenschaft keinen A. 
und stellte das Verlangen nach Gegenrecht. Zwischen allen 
Orten sollte freier Zug sein. Nach langen E rdauerungen 
und Verhandlungen auf den Tagsatzungen gaben n u r Un
terwalden, Glarus und Appenzell eine zustim m ende Ant
wort. Der Berg hatte eine Maus geboren (1539).

Nach der Reformation teilte sich die Schweiz in zwei 
G laubensparteien, die in  steter Feindschaft lebten. Die 
Orte jeder Konfession begünstigten sich je in besonderer 
W eise : Es gab einen katholischen und einen reform ierten 
A. Die altgläubigen Stände erklärten  un ter sich zuerst den 
freien Zug ; die neugläubigen folgten langsam  nach ; den 
Stein des Anstosses bildete Zürich. Endlich kam zwischen 
den Reform ierten 1640 ein V ertrag m it E inschränkungen 
zustande, dem das paritätische Glarus n icht beitrat, wes
halb es in viele Zänkereien geriet.

W enn schon zwischen den 13 regierenden Orten betref
fend den A. eine solche bunte M usterkarte von Rech
ten, Verhältnissen und Streitigkeiten vorhanden w ar, so 
m usste die Verschiedenheit in den Schirm - und Zuge
wandten Orten und in den Gemeinen Vogteien noch viel 
grösser sein, ja  im Gebiete jedes Standes, in jedem kleinen 
Landstädtlein gab es allerlei Besonderheiten und Aus
nahm estellungen.

U rsprünglich hatten freie Leute keinen A. zu leisten. 
Im  ausgehenden M ittelalter bildete sich aber eine neue 
Art Leibeigenschaft: die Untertänigkeit. Gegen bestimmte 
Abgaben nahm  der H err den Bauer in Schutz und Schirm  ; 
er hob den freien Zug auf oder beschränkte ihn. Ein 
leuchtendes Beispiel gibt hiefür der Zwist des Abtes von 
Engelberg  m it seinen Talleuten, die m einten, sie seien 
freie Gotteshausleute und könnten deshalb ohne Bezah
lung irgend einer Abgabe fortziehen, wohin sie wollten. 
Der P rä la t aber entgegnetc, sie seien allerdings keine 
Leibeigene, aber U ntertanen des Klosters, m üssten ihm 
Treue und Gehorsam schwören und wären deshalb nach 
Landesbrauch verpflichtet, den gewohnten A. zu erlegen. 
Die Schirm orte Luzern, Schwyz und Unterwalden ent
schieden den S treit zu des Abtes Gunsten (1605).

Zwischen den regierenden und zugewandten Orten w ur
den die Abzugsverhältnisse durch  besondere Verträge 
geordnet. Zurich, W allis  und G enf waren reziprok 
abzugsfrei (1605 und 1645). Zwischen B ern , Freiburg  und 
Solo thurn  einer- und Genf, N euenburg  und N euenstadt 
anderseits waren die Bürger ohne A., die U ntertanen aber 
wurden für Heirats- und E rbgüter m it 5°/o belastet (1748). 
Der Zuger Abschied von 1653 bestimmte, dass von allem 
verfangenen Gut, das von der Eidgenossenschaft in die 
zugewandten Orte ging, 5 °/0 A. zu fordern sei.

Es kam  n icht selten vor. dass jem and m it Tod abging 
und n icht n u r an seinem W ohn- oder Sterbeort, sondern 
auch in einer ändern Gegend, die n icht zu seiner Obrig
keit gehörte, Vermögen hin terliess. Allgemeiner Rechts
grundsatz w ar, dass die Abzugssteuer dem Leibe und 
n icht der R egierung nachzufolgen habe ; aber die Tag
satzung von Baden lo47, von Glaubenswirren beherrscht, 
kehrte den Grundsatz um und bestimmte, das Gut müsse 
da verabzugt werden, wo es gelegen sei. Nach vielen 
Streitigkeiten kehrte m an wieder zur alten Gewohnheit 
zurück, und die Juristen  begründeten dies wie folgt: Der
A. ist ein Ersatz für verlorene Einkünfte. Die Immobilien 
können nie fortgezogen werden, wenn sie auch durch 
Erbschaft an Frem de fallen ; die Steuer von ihnen geht

also nie verloren ; deshalb darf bei ihnen kein A. vorge
nommen werden. Anders verhält es sich m it dem fort
gezogenen Kapital : da geht die Steuer verloren, und ein 
etwelcher Ersatz ist am Platze. Es ist som it richtig, dass 
der Abzug dem  Leibe nach  falle.

Der A. war ein Regal, das die Landeshoheit nach 
Belieben und Bedürfnis verschieden gestalten (erhöhen, 
erniedern, aufheben und wieder einführen) konnte. Da
m it w ar der W illkü r T ür und Tor geöffnet ; von ih r hatten 
die Gemeinen Herrschaften am meisten zu leiden. Um der 
Rechtsunsicherheit zu steuern, wurde der Zuger Abschied 
von 1653 auf folgende W eise e rläu tert : Alles Gut, das aus 
den Gemeinen Herrschaften geht, es sei eigen, verfangen, 
erheiratet oder ererbt, es betreffe den G erichtsherrn oder 
die Landschaft, hat dem Landvogte ohne Unterschied der 
Orte und der Person den A. zu entrichten, und zwar von 
Fremden 10%, von Zugewandten Orten 6 % , von den 13 
regierenden Orten 5 °/0. Auch dieser Entscheid wurde 
öfters angefochten oder um gangen.

Die Kennzeichen der Landeshoheit waren der Blut- und 
Heerbann. W er an einem Orte das Malefiz- und das 
M annschaftsrecht besass, war somit auch befugt, den A. 
zu fordern. Nun kam es aber vor, dass an einzelnen Orten 
diese Gewalten in zwei Händen lagen ; deshalb entstanden 
in solchen Gegenden viele Prozesse, die die Tagsatzungen 
zu entscheiden hatten.

Die kantonale Souveränetät diktierte ihren Untertanen 
die Religion. Nach allgemeiner Regel konfiszierten die alt- 
und neugläubigen Stände die Güter der Religionsflüchti
gen m it der Begründung, sie hätten n icht n u r für das 
zeitliche, sondern auch für das ewige W ohl ih rer U nter
tanen zu sorgen. Diese harte  Massregel verursachte beson
ders in den Gemeinen Vogteien viel Unheil, wenn Leute 
n icht n u r  die Obrigkeit, sondern auch die Religion wech
selten. Im m er neue strittige Fragen tauchten auf, z. B. 
ob Aussteuern, Leibgedinge, Renten auch abzugspflichtig 
seien. Mischten sich in diese verwickelten R echtsverhält
nisse noch die konfessionellen Gegensätze, so w ar die 
Lösung des Knotens m it grossen Schwierigkeiten ver
bunden, ja  oft unmöglich.

Alle Güter, die dem Staate Einkünfte abwarfen und 
fortgezogen wurden, waren abzugspflichtig ; eine Aus
nahme m achten die Gottesgaben fp iae causae) : milde 
Stiftungen für Kirchen, Schulen, Spitäler, Armen- und 
Leprosenhäuser, W itwen und W aisen. Der E rtrag  dieser 
Güter diente n icht einem Einzelnen, sondern der Gesamt
heit ; sie wurden deshalb vom A. befreit. Die Glaubens
trennung  brachte auch diese Bestimmung ins W anken, 
und es entstand der Rechtsgrundsatz : Vermögen, das 
zum W ohle einer fremden Religion ausser Landes geht, 
m uss den A. bezahlen.

Einige Stände verlangten wegen ih re r hohen Stellung 
das Vorrecht der Abzugsbefreiung, so die adeligen Ge
richtsherren  im Thurgau. Sie wurde eine Zeit lang ge
w ährt, später aber entschieden, Edle und Unedle müssten 
sich der Steuer unterziehen; dieser Beschluss w urde dann 
wieder aufgehoben und je nach der Konfession entschie
den. Ebenso forderte die Geistlichkeit Abzugsfreiheit ; sie 
sollte für die Priester erlaubt sein, für die Predikanten 
aber n icht ; in der Tagsatzung entstanden neue Streitigkei
ten, die beinahe zum Bürgerkriege führten. 1693 kam end
lich zwischen den 7 regierenden Orten folgende Verein
barung zur Annahme : Priester und Predikanten, die 
infolge von Amotion (Amtsentsetzung), Prom otion oder 
freiwilligen Entschlusses aus dem Thurgau wegziehen, 
sollen als Ambulatori! von allem A. frei sein. Eine 
gleiche Vergünstigung verlangten die eidgenössischen 
B eam ten  in den Gemeinen Herrschaften, die Novizen 
und Scharfrich ter, fanden aber bei den Tagherren taube 
Ohren.

Viele Streitigkeiten verursachte der A. (aubena) in den 
ennetbirgischen oder italienischen H errschaften  (Kanton 
Tessin), besonders auch deshalb, weil da die Bestechlich
keit am grössten war. W ieder gerieten sich die katholi
schen und reform ierten Orte heftig in die Haare, ja es tra t 
sogar der Entscheid zutage, dass die M inderheit der re
gierenden Orte (XII ohne Appenzell) sich der Mehrheit 
n ich t zu unterziehen habe. Neue Uneinigkeit verursachte 
die Frage, ob bei dem steuerbaren Vermögen vorher die 
Passiven abzurechnen seien, oder ob der A. von dem

H B L S  —  6



ACACIAS (LES) ACCIAJUOLI
B ruttoergebnis gefordert werden müsse. Eine Verständi
gung konnte na türlich  n icht erzielt werden.

Da die Eidgenossenschaft bis 1798 ein loser S taatenbund 
w ar, kam es vor, dass jeder der ISO rteje nach Gelegenheit 
und Bedürfnis für sich m it einzelnen L ändern, Gebieten, 
Städten, geistlichen und weltlichen Herren des A u sla n 
des besondere Abzugsverträge abschloss. Allgemeine 
Uebung w ar, von den Gütern, die von der Schweiz ins 
Ausland gingen, 10 % zu verlangen ; doch gab es viele 
Ausnahm en. Mit keinem Aussengebiete pflog die alte Eid
genossenschaft so nahe Beziehungen wie m it F rankreich. 
Je nacn dem Bedarf von Söldnerm aterial gewährten die 
französischen Könige dem kleinen N achbarlande, dem 
besonders der A. ein Dorn im Auge w ar, aussergewöhn- 
liche Vergünstigungen ; aber die Katholiken der Schweiz, 
die am meisten Reisläufer lieferten, gelangten viel früher 
zum Ziele als die Reform ierten, die m it F rankreich  viel 
Handel und Verkehr un terh ielten . Im  sog. Trückli- 
bund vom 9. v. 1715 erlangten die katholischen Orte 
vom französischen Staate die Befreiung von der traite 
foraine oder dem Abzüge ; erst 1771 erreichten die Refor
m ierten nach sehr hartnäckigen Verhandlungen von 
F rankreich  die Abschaffung des Frem dlingsrechtes (droit 
d 'aubaine). Alle Bestrebungen, die uneinigen Glaubens
brüder zu einem gemeinsam en Vertrag m it F rankreich  
zu bringen, scheiterten ; dies hatte viele Zwistigkeiten zur 
Folge (1781).

In der Schweiz w ar keine Abgabe so verhasst wie der A.: 
C’est un des droits féodaux les plus a ttentatoires à la li
berté individuelle... On aim erait à n ’avoir jam ais à vous 
dénoncer d ’abus dont la réform e ne fût plus généralem ent 
applaudie... (Bericht der Verwaltungskam m er des Kan
tons Lem an an die helvetischen gesetzgebenden Behör
den). Die französische Revolution machte m it scharfem 
Besen reinen Tisch. Da die Konstitution vom 12. iv. 1798 
die Kantonsgrenzen aufhob, konnte auch n ich t m ehr vom 
Gebiete eines regierenden Ortes ins andere eine Steuer 
bezogen werden. Die Abzugsrechte w urden vernichtet.

Die Anhänger der alten föderalistischen Zustände sahen 
m it Schm erzen, dass durch die Beseitigung des A. eine 
reiche E innahm equelle versiegt war, und versuchten alle 
Mittel, sie wieder flüssig zu machen ; allein ohne Erfolg. 
Die Neuzeit w ar auf der Hut. Der Art. 5 in der Media
tionsakte vom 19. II. 1803 bestim m te neuerd ings: «Die 
ehem aligen Zugs- und Abzugsrechte sind abgeschafft. » 
Und der Bundesvertrag zwischen den 22 Kantonen der 
Schweiz von 7. vin. 1815 setzte fest : «Die derm alen be
stehenden, von der Tagsatzung genehm igten Zölle, Weg- 
und Brückengelder verbleiben in  ihrem  Bestand, aber die 
Abzugsrechte von Kanton zu Kanton sind abgeschafft. »

In der Folgezeit schloss die Schweiz wie andere Staaten 
m it dem Auslande Freizügigkeitsverträge ab, k raft derer 
die Frem den keinerlei Abzüge und n u r  noch solche E rb
schaftssteuern, die auch den Einheim ischen obliegen, 
entrichten  m üssen. Der A. wird etwa noch im Falle der 
Retorsion gefordert, d. h. wenn der Staat, dem der Aus
länder angehört, von seinem Rechte, den A. zu erheben, 
Gebrauch m acht. Soheisstes indem  am 7. n . 1856 zwischen 
der Schweiz und England abgeschlossenen Freundschafts-, 
Handels- und N iederlassungsvertrag : « In  jedem Falle 
w ird es den Bürgern und U ntertanen der beiden kontra
hierenden Teile gestattet, ih r Vermögen ausser L an
des zu ziehen, frei und ohne bei einem solchen Aushin- 
zuge zur Zahlung einer Gebühr als Ausländer ver
pflichtet zu sein, und ohne eine andere oder höhere Ge
bühr bezahlen zu m üssen, als die Bürger oder U nterta
nen des Landes entrichten . » [D r . K a s p a r  H a u s e r .]

A C A C I A S  ( L E S )  (Kt. Genf). Zum Stadtgebiet Genfs 
gehörender Ort, zwischen der Lancy- und der Acacias- 
strasse. Dieser Name bezeichnete u rsprünglich  eine 
kleine, im 18. Jah rh . längs der Lancystrasse gebaute 
Landhäusergruppe, unm ittelbar vor der Drizebrücke ; er 
dehnte sich allm ählich auf das ganze Q uartier aus, das 
sich der Acaciasstrasse entlang bildete, die 1878-81 an 
Stelle eines alten Fusswegs gebaut wurde und bei der 
Arvebrücke endigt. [Cam. M.]

A C A D E M I A .  Zeitschrift im Verlage von Gebrüder 
L eem ann& C o. in Zürich, ein 1904 aus freistudentischen 
Kreisen der U niversität Zürich hervorgegangenes U nter
nehm en m it dem Zwecke, als unparteiisches Organ im

Dienste der gesam ten S tudentenschaft über alles W issens
werte im akadem ischen Leben, zunächst der beiden zür
cherischen, dann der ändern  schweizerischen Hochschulen 
zu referieren. A. ging 1911 ein, indem  sie sich m it einem 
K onkurrenzorgan, der neuen Zeitschrift: Schweizerische  
A kadem ische R undschau  verschmolz, die jedoch auch 
n icht über den ersten  Jahrgang  hinaus gedieh. — Zu dem 
V erhältnis der A. zur Eidgen. Technischen Hochschule 
vergl. : Thfeodor] V[etter] : Verband der S tu d ierenden  
an der E idgen . Technischen Hochschule in  Zürich , H is
torischer R ückb lick  bei der F eier des 5 0 jä h rig en  Be
standes 1863-1913, p. 28. [G . B r u n . ]

A C A D E M I A  S .  C A R O L I  B O R R O M A E I  (Borro- 
meische Akademie) in L uzern. Am 21. v. 1846 w urde zu 
Luzern eine Gesellschaft zur Förderung der W issenschaft 
und K unst gegründet im Geiste der kath. Kirche, welche 
die w issenschaftlichen Kräfte der kath. Kantone verei
nigen wollte. Die Zahl der ordenti. Mitglieder war auf 
höchstens 50 festgesetzt, die der Schweiz. N ationalität 
angehören m ussten. Die S tatuten sahen die G ründung 
eines Fonds zur Bestreitung der Ausgaben, und weiterhin 
die G ründung einer akad. Bibliothek vor ; sie bestim m ten 
auch, dass der Vorstand m it den Gliedern in regelmässige 
Korrespondenz trete, und die letzteren zur A usarbeitung 
w issenschaftlicher A bhandlungen einlade, Kenntnis von 
deren Leistungen gebe, und geeignete Arbeiten durch Zeit
schriften veröffentliche. Der Vorstand besorgt durch Mit
hülfe der Mitglieder die V erbreitung guter und die Be
kämpfung schlechter, irreligiöser Schriften und fördert 
die christliche Kunst. Alle 3 Jahre  soll ordentlicherweise 
eine feierliche Versam m lung stattlinden m it Vorträgen 
und Auszeichnungen verdienter Arbeiten. Nach der päpst
lichen G utheissung der S tatuten (4. vi.) erfolgte un ter dem 
Präsidium  des Schultheissen Constantin Siegwart die 
K onstituierung und (im April 1847) die Herausgabe das 
1. Heftes der K athol. A n n a len . Letztere enthielten die 
Statuten, die päpstliche Gutheissung, das Verzeichnis der 
Mitglieder, sowie eine Abhandlung von P. Roh, S. I. über 
den U ltram ontanism us. Als erste Arbeiten waren einge
langt : 1. Series E piscoporum  antiqzässim i episcopatus 
Curiensis. 2. L e u ’s Tod. 3 .D ie  Jesuiten  u n d  das Collegium  
G erm anicum  zu R om . 4. Gibt es eine hath . K u n st u n d  
W issenschaft ? 5. Vorzug des K atholizism us vor dem  P ro
testan tism us in  Bezug a u f  Aszese  (v. Justus Landolt in 
Einsiedeln). 6. Quelle, S trö m u n g  u n d  A u sm ü n d u n g  der 
Schweiz. Revolutionen vom  histor. theolog. S ta n d p u n kte .
1. K a th . S ta tis t ik  oder G lückseligkeitslehre fü r  kath . S ta a 
ten  u n d  ihre R egenten  (verfasst von Prof. Stattle r in Solo
th u rn  c. 1779, MS v. 502 Folioseiten). Im  Mai 1847 g rü n 
dete der Vorstand sodann ein Schweiz. Z entralblatt un ter 
dem Titel Z eitung  der ka th . Schw eiz, deren Druck die 
Gebr. Räber, und deren Redaktion Oberschreiber Vinz- 
Fischer zu Luzern übernahm en. Die Luzerner Mitglieder 
der A. hielten m ehrere Sitzungen ab, m it dem Verlauf 
des Sonderbundskrieges ging das U nternehm en wieder 
ein . [P.X.W.]

A C A D É M I Q U E  ( A N C I E N N E  S O C I É T É ) .  Siehe 
Ak a d e m ie  v o n  G e n f .

A C A D É M I Q U E  ( C O M P A G N I E ) .  Siehe A k a d e m ie  
vo n  G e n f .

A C A U R A T  oder A C C A U R A T .  Aus Uzès im Langue
doc stamm endes Geschlecht ; in Genf verbürgert durch 
P e t e r  und dessen Söhne D a n ie i, und D a v id  15. v i i . 1555. 
— Peter u. sein Sohn Daniel übten den Apothekerberuf 
aus. — Genève, A.-E. — G autier: Médecine. [G. R.]

A C C A R I A .  Name des Ingenieurs, der 1287 die Belage
rung  der Inselburg  (Chateau de l’Ile) in Genf leitete. — 
Vergl. Regeste genevois (1249).

A C C I A J U O L I ,  auch A C C I A I O L I ,  P h il ip p ,  Kardi
nal. 12. m. 1700-14. vu. 1766. Aus angesehener F lorentiner
familie, * in  Rom, kam 11. i. 1744 als päpstlicher N untius 
der Schweiz un ter Papst Klemens XII. nach Luzern. Am 
m eisten gab ihm  der sog. « Beeidigungsstreit » zu tun , der 
1747-48 zwischen der luzern. Regierung und der N untia
tu r, resp. dem Papste waltete. Zwei spanische Mönche 
des Franziskanerordens, die sich im Entlebuch verfehlt 
hatten , sollten auf Befehl des Rates von Luzern vom L and
vogt in Eidesleistung genommen und alsdann dem Ge
rich t des N untius überwiesen werden. A. verlangte aber, 
dass die 2 Mönche n ich t vor dem weltlichen, sondern n u r
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vor dem geistlichen Gerichte Eidesleistung zu tun hätten . 
Als der Hat auf seiner Forderung als einem üblichen 
Recht beharrte , Hess der N untius dem Rat ein  ausführli
ches Memorial überreichen (abgedruckt bei Job. Jak. Sim- 
ler : S a m m lu n g  alter u n d  neuer Urkunden zur Beleuch
tung der K irchengesch. II, 1, 325 ff.). Trotzdem selbst 
Papst Benedikt XIV. am 1. m . 1748 und zum zweitenmal
5. v u . 1748 an den Rat von Luzern schrieb (beide Schrei
ben bei Binder, a. a. 0 .,  p. 334 u. 339-347), konnte der N un
tius nichts erreichen. Die staatsrechtliche Streitfrage 
wurde durch  den angesehenen Hauptm ann der päpstli
chen Leibgarde, Franz Ludwig Pfyffer aus Luzern, verm it
telt. Der Rat behielt sein Recht. Der etwas ungeschmei
dige N untius A. kam 19. i. 1754 in gl. Eigenschaft nach 
Portugal, wurde 1759 vom Papst Klemens X III. zum Kar
dinal erhoben, m usste wegen seines Eifers für die Jesuiten 
Portugal am 15. VI. 1760 verlassen u. f  1766 zu Ancona. — 
Vergl. Ant. Phil, von Segesser : Reclitsgesch. der S ta d t  
u. R epubl. Luzern  IV, 1858, p. 650-664. — Rufin Steim er : 
Die päpstl. Gesandten in  der Schweiz '1013-1813. Stans 
1907. [Wilh. Jos. M e y e r . )

A C C O R D .  Name einer der Glocken der Kathedrale v. 
St. Peter in Genf, bekannt un ter diesem Namen in der 
Geschichte dieser Stadt. S. G l o c k e .

A C C O S T E ,  J e a n  d ’. O berintendant der Salinen von 
Salins. E r w urde von der Regierung der Franche-Comté 
m it zahlreichen Missionen bei den schweizerischen Ver
bündeten beauftragt. 1630 trifft er zum erstenm al in Yver
don m it den bernischen Salzpächtern zusammen. Von 
der französischen Armee und derjenigen B ernhards von 
Sachsen-W eim ar besetzt, geriet die Freigrafschaft in eine 
so kritische Lage, dass sie im Jan u ar 1638 beschloss, von 
neuem einen Vertreter in die Schweiz zu senden. A. 
wurde dazu ausersehen. Der Zweck seiner Mission war, 
alles zu versuchen, um  die Herstellung der burgundischen 
N eutralität zu erleichtern ; blieben seine Bemühungen 
erfolglos, so sollte er von den Kantonen freien Durch
m arsch nach Dole und Salins für die Hiilfstruppen aus 
Deutschland und Italien zu erw irken suchen. Trotz der 
Unterstützung von Seiten der Eidgenossen erreichte A. 
sein Ziel nicht. E r kehrte jedoch Ende 1638, 1639 und in 
den folgenden Jahren  w iederholt in die Schweiz zurück. 
Ludwig XIII. bewilligte 1641 einen W affenstillstand von 
nu r 6 Monaten gegen Gewährung einer Aushebung von 
6000 Schweizersöldnern. A. nahm  auch Teil an den Ver
handlungen von 1643-47, die die E rneuerung des W af
fenstillstandes oder die W iederherstellung der burgundi
schen N eutralität bezweckten, aber ohne bessern Erfolg. 
— Rott : Représ, d ip lom at. Vol. 5 et 6. [L. M.)

A C H .  S. A oder Aa.
A C H AI A ,  F Ü R S T E N  V O N .  Name, der von einem 

Zweig des savoischen Hauses getragen wurde, dessen 
Stam m vater Philipp (1278-1334), Sohn des Grafen Tho
mas III., diesen Titel erwarb durch seine Heirat (1301) 
m it Isabella, Tochter und Erbin W ilhelm s von Villehar- 
douin, Fürsten  von Achaia, eines Staates, der in Griechen
land durch die Kreuzzüge geschaffen wurde. Dieser Zweig 
des Hauses Savoien erlosch in seinen m ännlichen und 
legitim en Nachkommen 1418 m it Ludwig, dem Enkel P h i
lipps. Die Nichte dieses Ludwig, M argaretha, brachte die
sen Titel durch  ihre Heirat m it Theodor II. von Montfer- 
ra t (1403) in dieses Haus. Das Haus Savoien-Achaia hat 
für die Schweiz durch einige seiner Glieder Bedeutung 
erlangt ; so war ein Sohn Philipps von Piemont Eduard 
(s. d.) 1376-85 Bischof von Sitten. — Amadeus, ein Enkel 
Philipps und älterer B ruder des erw ähnten Ludwig, 
spielte eine gewisse Rolle in der Grafschaft Savoien beim 
Tod seines Verwandten, Amadeus VII., des roten Grafen, 
und w ährend der M inderjährigkeit seines Sohnes und 
Nachfolgers. E r hatte als solcher in die Angelegenheiten 
des W aadtlandes einzugreifen im Zusamm enhang m it 
der V erurteilung Ottos von Grandson, der der Teilnahme 
an der Vergiftung des roten Grafen angeklagt war, und 
dessen Güter eingezogen w urden . Amadeus von Savoien- 
Achaia präsidierte anfangs August 1393 die Stände der 
W aadt in Moudon und in der Mitte desselben Monats in 
Morges. Von dieser Stadt datiert vom 17. August die U r
kunde, m it welcher er Gerhard von Stäffis zum proviso
rischen Kastellan der Kastellaneien von Grandcour und 
Cudrefin ernennt, die er eben von Otto von Grandson er

obert hatte. Sein Bruder L u d w i g  erscheint in der 
W aadt und in Genf im Jah r 1397. Damals erh ielt er von 
der Stadt Vevey 60 Pfund, um den Marquis von Mont- 
ferrat zu bekriegen. — Vergl. Perrin-M ancini : M anuele  
dì Genealogia (casa di Savoia), Osimo 1876. — H. Gay : 
Histoire du  Valais, p. 95, Genève 1903. — F. Gabotto : 
Gli u ltim i p rin c ip i d i A chaia  1383-1391. — K. Behr : 
Genealogie der in  E uropa regierenden Fürstenhäuser, 
Leipzig 1854. — E. Cornaz : Quelques renseignem ents  
inédits sur Olhon de Grandson, Gérard d ’E stavayer et 
H um bert le bâtard de Savoie  in der RITI71916, p. 245.

ACHALIVI,  v o n .  Grafengeschlecht, erscheint im 11. 
Jah rh . (zu unterscheiden von dem der Grafen von A.- 
Gamertingen im 12.) und hebt an m it den Brüdern E gino  
und R u d o l f  unter Kaiser Konrad II. (1024-39), Erbauern 
der Burg A. (heute Ruine über Reutlingen am Neckar, 
W ürttem berg). Rudolf gelangte durch seine Gemahlin 
Adelheid, Tochter Liutos und der W illibirg von Möm- 
pelgard-W ülflingen und Schwester H unfrids, Bischofs 
von Ravenna und italien. Kanzlers Kaiser H einrichs III., 
zu bedeutendem Grundbesitz im Thurgau (Burg W ölf
lingen und Güter zu Buch und Dietikon) ; der Besitz der 
Achalmer in C hurrätien (Maienfeld, Fläsch) wird sich 
ebenfalls von Adelheid herschreiben. Von Rudolfs Söh
nen starben die fünf jüngeren (wie offenbar auch Egino) 
ohne Leibeserben, sodass die beiden ältesten, L iu to ld  
und Cono, in den Besitz der gesamten elterlichen Gü
termasse kamen ; einen guten Teil davon verwendeten sie 
zur Gründung des Klosters Zwiefalten (1089), darun ter 
ihren Besitz in den genannten schweizer. Orten, von dem 
freilich Buch und Dietikon der Stiftung bald wieder ent
fremdet wurden. Liutold sass auf der Burg Achalm, 
Cuno auf W ülHingen, wo er 1055 und 1056 den ihm von 
Kaiser H einrich III. in Gewahrsam gegebenen Bischof 
Gebhard III. von Regensburg gefangen h ielt. Im  Inve
stitu rs tre it waren beide B rüder eifrige Anhänger des 
Papstes. Cuno von W ülflingen starb 16. x. 1092 m it H in
terlassung dreier illegitimer Söhne von einer Leibeigenen 
Graf H artm anns von Dillingen-Kiburg : der R itter L iu
to ld  und Ma r q u a r t , und T h e o d e r ic h , späterer Abt 
von Petershausen. Cunos B ruder Liutold folgte am 18. 
vili. 1098 im Tode nach. Mit ihm  erlosch sein Geschlecht 
im Mannesstamm. — Ih r  apokryphes W appen, das von 
der Abtei Zwiefalten geführt wurde, gibt v. Alberti im 
W ü rttem berg . Adels- u n d  W appenbuch. — Vgl. Ortliebi 
de funda tione  m onasterii Zwivaldensis  und B ertho ld i 
de constructione m onasterii Zwivaldensis [M G SSXJ. — 
Casus m onasterii P etrishusensis (M G SSXX). — UZ 1, 
p. 126, Note 1. —S S R  Zürich  I. 2, p. 348. — Merz : B u r
gen des Sisgaus  1, St. 1. [G. Brun.]

ACH AR D. W enigstens 5 Geschlechter dieses Namens 
haben zu verschiedenen Zeiten das B ürgerrecht von Genf 
erworben.

I. S te p h a n ,  Kaufmann und W echsler, Genfer Kor
respondent von Jacques Cœur. E r verschreibt 1439 dem 
Kapitel sein Haus in der Rue de la Rivière ; aus einer 
ähnlichen Urkunde von 1461 zu Gunsten des bischöflichen 
Hofes geht hervor, dass er noch ein anderes Haus in der 
gleichen Strasse und eine Mühle bei der Rhonebrücke 
besass. 24. i. 1457-19. i. 1479 ist er Mitglied des Kl. Rats 
und bekleidet 1466 das B ürgerm eisteram t. Sein Sohn 
R a v a u d , Ranaud oder R anier gehört 1489 und 1491 dem 
R at der Fünfzig an. J. A. Galiffe und der Graf von Foras 
sehen ihn als Stamm vater der Edlen von Rosey in Fauci- 
gny an. — Vergl. A E  F iefs  et MS généal. de J. A. Ga
liffe. — Borei : Foires de Genève. — Gal. : Nov. yèn. 
I l l  (1836), p. 1. — Comte Amédée de Foras : A rm oria l 
et nobiliaire de l’ancien duché de Savoie  I (1893), p. 1. 
-  RG  Gen. I (1900), p. 167; Il (1906), p. 482; III (1911), 
p. 116, etc.

II . A n to n  wird 3. il. 1464 als B ürger von Genf aufge
nom men ; 17. vin. 1473-4. vu. 1480 Mitglied des Kl. Rats. 
Seine Söhne Franz und Bartholom äus werden in einem 
Pfandbrief von 1503 auf ein Haus in der Patisserie und 
auf eines im Palais, gleichwie er selbst, als Edle bezeich
net und zudem noch als Bürger von Avignon. Vielleicht 
sind sie, wie J A. Galiffe behauptet, m it dem gleichna
migen Geschlecht in Verbindung zu bringen, das seit 
dem 14. Jahrh . im Gapençais und im Comtat Venaissin 
niedergelassen ist und dort die Herrschaften Pennefort,
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Sainte Colombe La Baume etc. besitzt. — Vergl. Genève 
A E  F iefs  et MS généal. de J. A. Galiffe. — Gal. : Not.. 
gén. I (-18-29), p. 529. -  Cov. L B  (1897), p. 56. -  R C  
Gen. II (1906), p. 212; III (1911), p. 145, 538.

III. Zwei Zweige dieses aus Die im D auphine stam m en
den Geschlechtes flohen im 17. Jah rh . aus re li
giösen G ründen nach Genf. Der Stamm vater 
des ersten dieser Zweige ist — 1. T imotheus 
von Die, dessen Sohn Johann Franz 30. I. 1697 
als Einw ohner und 21. vili. 1697 als Bürger 
von Genf aufgenommen w urde ; der 2. Zweig 
stam m t von — 2. Abraham, 1659-60 P farrer in 
Poyols,1664 in Aouste, 1682 in Salles bei Tau- 

lignan (Dauphine), w ahrscheinlich ein B ruder von 1. — 3. 
Abraham II., Sohn des P farrers Abraham , 30. m . 1689 
als E inw ohner von Genf aufgenom men, erw arb 17. v ii. 
1699 das B ürgerrecht. Die Nachkom m enschaft von N r 1 
re ich t in Genf bis auf den heutigen Tag ; diejenige von 
N r 2 siedelte im  18. Jahrh . nach Preussen über, wo sie im
19. Jah rh . ausgestorben zu sein scheint. — W appen : 
In  blau ein goldener rech ter Arm m it der Hand eine 
silberne Streitaxt haltend, begleitet von 3 goldenen S ter
nen. W ahlspruch : Esse non  videri. — Vergl. Gen. A E  
E tat civil et fonds divers, MS généal. de J. A. Galiffe ; 
Dossiers généal. de J. BG. et Aymon Galiffe. — Bordet : 
D ictionn. des fa m ille s  genevoises, MS der Soc. d’hist. et 
d 'a rch . de Genève. — Gal. : Not. gen. I l l  (1836), p. 2-5. 
— A lm a n a ch  généal. suisse  1907, p. 781-784. — [Henry 
Deonnal : F am ille  Deonna, Ascendances et A lliances
(1908), p. 1-6.

A. Z w e ig  d e s  T im o th e u s . 1. P h i l i p p  (Achard-Rigaud, 
1713-78), Sohn des Johann Franz, gehörte zur B ürgerpartei. 
W urde 26. vi. 1766 von den R epräsentantenklubs als einer 
der 24 Kommissäre bezeichnet, die den 24 Delegierten bei
gegeben w urden zur B ereinigung des W ortlauts einer Vor
stellung (représentation [s. d.]) an den R itte r von Beaute- 
ville, den V erm ittler des Königs von F rankreich  in den poli- 
tischenW irren  Genfs. Sein Sonn — 2. J a k o b  (Achard-Bon- 
tem s), * in Genf 28. vi. 1747, steht 1782 in den vordersten 
Reihen der A ristokratenpartei als Mitglied der kleinen G rup
pe der « C onstitutionnaires » (Vergl. C ornuaud: M émoires 
sur Genève et la R évolution de 1770 à 1795(1912), p. 346,1. 
1775-92Mitglied des Rats der CC. Der G eneralrat ernannte  
ihn  2 0 .1. 1782 zum Mitglied des Kl. Rats, aber auf sein eige
nes Verlangen w urde er 3 Tage später dieses Amtes wieder 
enthoben. Nachdem er in Paris und London ein Bankhaus 
geleitet hatte , w ar er w ährend der R estauration (1815-19) 
Mitglied des Conseil représentatif, f  in Genf 26. iv. 1828. 
Ein anderer Sohn Philipps, — 3. J o h a n n  (Achard-Trem- 
bley), spielte eine hervorragende Rolle in der genferischen 
Politik und V erwaltung. * in  Genf 2. xi. 1755, 1791 Mit

lied des Rats der CC und 1793 der N ationalversam m lung. 
794 durch das 2. R evolutionsgericht seiner politischen 

Rechte auf Lebenszeit beraubt, bekleidete er w ährend 
der französischen H errschaft neuerdings öffentliche Ae no
ter. U nter dem Kaiserreich Mitglied des W ahlkollegium s 
des D épartem ent du Lém an, 1801-13 M unizipalrat ; wurde 
von der Stadt Genf und der ökonomischen Gesellschaft 
in verschiedenen V ertrauensm issionen nach P aris  ge
sandt u. 1811 zum Tauffest des Königs von Rom delegiert. 
E r verw endet sich für die Gleichstellung der Sim plon- 
strasse m it derjenigen über den Mont Cenis hinsichtlich  
des Uebergangszolls für W aren ; 14. x. 1813 überreicht 
er Marie Louise im Nam en der Stadt Genf eine Adresse. 
Im  gleichen Jahre (13. Aug.-17. Sept.) hatte er der Dete

ntion angehört, die beauftragt w ar zu verhindern, dass 
as E igentum  der ökonom ischen Gesellschaft m it den 

Gem eindegütern verkauft werde. E r stellte seine ganze 
E rfahrung als geschickter Geschäftsm ann in  den Dienst 
der Verwaltung dieser Institu tion , der er seit ih rer G rün
dung angehörte und die er zwischen 1798 und 1811 wie
derho lt präsidierte. Seine Kenntnisse und Ratschläge 
kam en auch Pictet de Rochemont zu statten  anlässlich 
seiner 2. Mission in Paris (1815), speziell in der Frage 
de r Salzzufuhr nach der Republik Genf. 1814-19 und 
1820-21 Mitglied des Conseil représentatif, + in  Genf 21. 
xii. 1821. — Vergl. Charl. Borgeaud : L ’Académ ie de 
C alvin dans V Université de N apoléon 1798-1814  (1909), 
p. 224. — Ed. C hapuisat : L a  M unicipalité  de Genève 
pen d , la dom in a tio n  franç. II (1910), p. 173, 476, 522

etc. — Correspondance d ip lom at, de P ic te t de Roche- 
m o n t (l'élit) I, p. .102 ; II, p 180 u. 238. — 4. Peter Jakob 
A l b e r t  (Achard-de Gallatin), Sohn von N r 3, * in Genf
28. xii. 1798. Prom oviert 23. xi. 1822 an der Akademie 
von Genf als Dr. ju r . m it Dissert. : L 'enquête p ar tém oins 
en m a tière  c ivile; 6. x ii. 1822 Advokat, Angehöriger des 
genferischen R ichterstandes w ährend der R estauration. 
1827 Auditor, 1828-39 Substitu t des G eneralprokurators, 
1839-42 Staatsanw alt. Dez. 1843-März 1818 Mitglied des 
Staatsgerichtshofs. Er sass auch in den Behörden und 
zwar 1829-38 und 1839-41 im Conseil représentatif, 1841 
in der Constituante und 1842-46 im Grossen Rate ; +  in 
Genf 12. i. 1881. -  Vergl. JG  18. i. 1881. -  Sein Vetter
5. L u d w i g  (Achard-Gautier), Sohn von Isaak Achard- 
Baraguay (1756-1803), * in  Rouen, 27. vm . 1793. Lizentiat 
der Rechte (Grenoble), 27. vm . 1814 Advokat in Genf ; 
er bietet 1815 der restau rierten  republikanischen Regie
ru n g  seine Dienste an, und nachdem  er zu verschiedenen 
adm inistrativen Missionen verwendet worden war, wid
mete er sich der Beamten- und der m ilitärischen Lauf
bahn : 1821-23 Auditor, 1821-39 E rsatzrichter, 1825-39 und 
1842-47 Mitglied der allgem einen Spitaldirektion, 1821-30 
und 1831-41 des Conseil représentatif, 1841 der Consti
tuante und 1842-46 Grossrat. Zur gleichen Zeit n im m t 
er Teil an der Organisation und den Hebungen der neuen 
kantonalen Miliz. Seit 11. I I .  1815 L eutnant, kom m an
diert er von 1824 an als O berleutnant und 1 Ja h r später 
als H auptm ann die genferische Kavallerie ; 7. iv. 1837
Kavallerie-Major, 1838 O berstleutnant der Infanterie, 
kom m andiert als solcher ein Landw ehrbataillon. 3. iv. 
1839 zum S taatsra t erw ählt, wurde er gleichzeitig M ilitär
d irek tor (Conseiller-major) und Inspektor der M iliztrup
pen. 8. vii.1842 n im m t er seinen R ück tritt und w ird infol
ge der neuen politischen O rientierung des Landes nach 
und nach von all seinen am tlichen Stellen entlassen, j- in 
Cologny (Genf) 2. ix. 1864. -  Vergl. JG  13. ix. 1864. -
6. J ohann Victor A r t h u r ,  *29. x. 1836, Sohn von N r 4, 
m achte sich neben seiner B erufstätigkeit durch  zahlreiche 
wissenschaftliche Publikationen bekannt. Nach seinen 
Studien an der Genfer Akademie und als Hospitant an 
der polytechnischen Schule in Paris erw irbt er 1858 an 
der Sorbonne das Lizentiat der M athematik. Zur Industrie  
übergehend, stud iert er 1858-61 an der Ecole des mines 
und beteiligt sich seit 1863 als Zivilingenieur in Genf an 
Studien und Expertisen über verschiedene W asserw erk
anlagen der französischen Schweiz. E rste r Sachverstän
diger der Genfer Regierung im R echtshandel m it dem 
Kt. W aadt über den Stand des W asserspiegels des Genfer- 
sees, M itarbeiter bei der R egulierung des Sees und der 
E rstellung des städtischen W asserwerkes in Genf. Zu 
dieser Zeit (Nov. 1878-Nov. 1886) w ar er Mitglied des 
Grossen Rates. Seit 1865 Mitglied der Société de physique, 
hat A rthur A. die Ergebnisse se iner Forschungen auf 
dem Gebiete der Hydrographie, sowie m ehrere Beiträge 
über elektrische und physikalische Fragen veröffentlicht. 
1886-97 im Dienst einer P a riser Finanzgesellschaft stehend, 
ist er 1894-1903 u n ter verschiedenen Pseudonymen Mit
arbeiter am S ig n a l von Paris und sendet, nach Genf 
zurückgekehrt, an diese Zeitung Briefe aus der Schweiz. 
Dank seinen E rfahrungen in  Handel und Industrie  speziali
sierte er sich auch in nationalökonom ischen und finan
ziellen Fragen. Seine M onographien über das S teuer
wesen, die O rganisation der Arbeit und die Ueberweisung 
industrie ller Betriebe an die städtische Verwaltung ver
öffentlichte er 1888-1916 in der Revue d ’Econom ie po li
tique, sowie in den 2 selbständigen W erken : L ’existence  
du ren tie r  (1894) u n ter dem Pseudonym  A. de Rennet, 
und L a  ju stice  dans l’im p ô t (1904). — Vergl. P ublication  
des m em bres actuels de la Société de physique  (1883), 
p. 1 -3 ; S u p p lém en t  (1896), p. 1. — Poggendorf, 3« vol., 
p. 8 ; 4= vol., t. I, p. 6. — 7. ALEXANDRiNE-iucie, Schrift
stellerin der französischen Schweiz. E nkelin von Ludwig 
G autier und Tochter von E rnst Achard-Rigaud (1821-60), 
* in Genf 1. I I  .1852. Sie verfasste 1883-1912 Jugendschriften, 
die in 5 Bänden in Genf, N euenburg und Lausanne heraus
kam en. Mit der Sam m lung und E rläu terung  von Briefen 
und Fam ilienschriften hat F rl. A. ih rer Urgrosstante, einer 
Base von Benjam in C onstant, ein bleibendes Denkmal ge
schaffen in der Biographie Rosalie de C onstant, sa fa m ille  
et ses am ies, R ep a rtie , 1758-2782(1901), 2 mip a rtie , 1783-
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7834(1902). 1896-1900 Redaktorin der Zeitschrift La Lec
ture. Mit Éd. Favre veröffentlichte sie die Kundgebungen 
der Zeitgenossen der R estaura tion  de la R épublique de 
Genève, 1813-1814 (Genève, 2 Bde 1913). — Vergl. Alex. 
Jullien : Catalogue des E d itions de la Suisse rom ande  
(Genève 1902), p. 1 ; S u p p lém en t (1912), p. 1.

B. Zweier des A b ra h a m  A c h a rd . 1. A n to in e ,  Sohn 
Abrahams IL , * in Genf 14. xn. 1696. Schon zu Beginn 
seiner Studien an der Akademie zeigte er besondere 
Neigung zur Philosophie und verfocht 1712 öffentlich 
seine These über das Glück. Eine Reise, die er 1719 oder 
1720 als H auslehrer nach Paris unternahm , gestattete 
ihm, m it verschiedenen Gelehrten Verbindungen anzu
knüpfen, wie z. B. m it dem Jesuitenpater Tournem ine. 
Nach Genf zurückgekehrt, absolvierte er seine theolog.

_ Studien un ter Professor Johann Alfons T u rrettin i und 
veröffentlichte 1721 seine Dissertation De charactere Ma- 
gistri et p r im o ru m  praeconum . 24. iv. 1722 als P farrer 
ordin iert, machte er im gl. Jahre  eine neue Reise nach 
Paris. Anton A. gehörte damals zu einer Gesellschaft ju n 
ger M änner, die sich der E rk lärung  philosophischer 
Autoren widmeten ; er verzichtete indessen 1723 auf die 
Bewerbung um den L ehrstuhl der Philosophie an der 
Akademie zu Gunsten seines Freundes Ezechiel Gallatin 
und zog 1724 von Genf nach Berlin, wo er bald dank seiner 
hervorragenden Rednergabe zum P farrer der französi
schen Kirche im  W erder erw ählt wurde. Die seiner 
schwankenden Gesundheit zum Trotz stets wachsenden 
Erfolge als Redner, W eltm ann und Denker lenken von 
nun an die Aufmerksamkeit des Hofes und der gelehrten 
W elt auf ihn. Im  Juli 1738 O berkonsistorialrat der fran- 
zös. Kirche, 28. ix. 1740 Geheimer Rat und Mitglied des 
Grossen französ. K irchenrates, wird er 1744 in die Klasse 
der spekulativen Philosophie der königl. Akademie der 
W issenschaften aufgenommen. Als Inspektor der französ. 
Schule und Vorsteher der « Maison française » bleibt er 
mit seiner Vaterstadt in Fühlung und w ird 8. xn. 1724 
durch den Rat in Genf ins Pfarrer-Kollegium  aufgenom 
men. Seine kirchliche Tätigkeit, gesellschaftlichen Pflich
ten und die Pflege, die seine Gesundheit erheischte, Hes
sen ihm  wenig Zeit übrig  zur Publikation seiner Schriften. 
Er halte sich vorgenommen, ein grosses W erk heraus
zugeben über das W esen der Freiheit, eine Diskussion 
über die philosophischen D oktrinen und eine W iderle 
gung von Spinoza, Bayle und Collin, dessen Plan er 1715 
der königl. Akademie m itteilte (M émoires de l’Académ ie  
de B er lin , 7745 (1746). Histoire, p. 91-93). Er durchsah 
auch die MS seiner wichtigsten Predigten, deren voll
ständige Publikation erst nach seinem in Berlin 2. v. 1772 
eingetretenen Tod erfolgte (Serm ons sur divers textes de 
l 'E criture  sa in te, Berlin 1774, 2 Bde). — Vergl. seine 
Lobrede von Formey in den Nouv. Mein, de l ’Acad. royale  
des sc. et des lettres de B erlin , 7772 (1774), Hist, de 
l’Acad., p. 58-68. — Henri Heyer : L ’E glise  de Genève
(1909), p. 418. F ü r seine Bibliographie siehe Sonebier : 
Hist. littér. de Genève, U l (1796), p. 34-35. — Henri 
Heyer : Catalogue de la B ibliothèque des pasteurs (1896), 
p. 82. — 0 . Köhnke, in Harnack : Gesch. der Königl. 
Preuss. A ka d . der W iss. zu B erlin , 111 (1900), p. 8. — 
Vergl. De Montet : D ictionn. biogr. des Genevois e,t Vali
dais '( I877) I, p. 2. — L a  France protestante , 2e éd.,
I (1877), col. 30. — L ichtenberger : Encyclopédie des 
Sc. relig. 1 (1877), p. 48. — Biographie univers. I 
(1854), p. 114. — Nouv. B iogr. générale, I (1857), p. 114. 
— 2. F r a n z ,  Antons jüngster B ruder, folgte in Berlin 
in dessen glänzender Laufbahn. * in Genf 23. vu. 1699, 
w irkte nach Beendigung seiner Studien an den Aka
demien von Genf und Lausanne zunächst als Hauslehrer 
in Lyon, dann w ährend 3 Jahren in Genf als Erzieher 
des Sohns des M arschalls und Grafen von Finckenstein, 
Hofmeisters des Kronprinzen von Preussen. Mit ihm 
machte er im Febr. 1735 eine erste Reise nach Berlin ; 
auf einer ändern Reise m it dem B ruder seines Zöglings 
blieb er bis zum Dezember des gleichen Jahres in 
F rankfurt. Kurz darauf finden w ir  ihn als Reisebegleiter 
eines Barons Müller. 1738 zum französischen Oberge
rich tsra t e rnannt, n im m t er festen W ohnsitz in Ber
lin. Von nun an gehört er m it seinem Bruder zum Kreise 
der Gelehrten französischer Zunge, m it denen sich Fried
rich der Grosse umgab. Bei der Thronbesteigung des

neuen Königs begab er sich vom Juni bis Dez. 1740 als 
Sekretär der preussischen Gesandtschaft nach F rank
reich ; den Rest seines Lebens, unterbrochen von den 
W echselfällen des 7jährigen Krieges, dessen Begebenhei
ten er in einem (wie es scheint unbekannt gebliebenen) 
Tagebuch aufzeichnete, widmete er seinen Gerichtsge
schäften und dem Studium  der Mathematik, einer W is
senschaft, die er m it grossem Erfolg betrieb. Seine 
Réflexions sur l ’in fin i m a thém atique  (Mémoires de 
l’Académ ie rqy. des sciences de B erlin , 7745-7746, 
Classe de physique, p. 143-154) sind ein Versuch der W i
derlegung von Fontenelle’s Lehre über die Realität des 
Unendlichen. Seit 1744 Mitglied der königl. Akademie, 
Abteilung der Physik, f  in Berlin 22. iv. 1787. — Vergl. 
die von Formey verfasste Lobrede in den N ouveaux m êm . 
de l’Acad. de B erlin , 17&9 (1784), Ilist., p. 78-80. — Für 
seine Bibliographie siehe Poggendorf I, p. 7. — O. 
Köhnke : a. a. 0 .  Senebier : H ist. litt. III, p. 169-170. 
— Vergl. Biogr. un iv. I, p. 114. — Nouv. Biogr. gen. 
I, p. 178. — 3. W i lh e l m ,  Sohn des Melchisedek, des 
altern  Bruders von 1 und 2, schloss sich seinen Onkeln in 
der Hugenottenkolonie von Berlin an. * in Genf 30. vm. 
1716 und 2. n . 1742 zum Pfarrer ord in iert. Nach Vollen
dung seiner theolog. Studien und nach Verteidigung 
seiner Thesen über das Recht der freien Forschung im 
Gegensatz zur Allgewalt des Papstes (1710), w urde er 
1744 zum Amtsgehiilfen seines Onkels Anton ernann t m it 
Anwartschaft auf die Predigerstelle an der W erderkirche. 
Seine Laufhahn wurde durch seinen 1755 in Berlin e r
folgten frühzeitigen Tod abgebrochen. — Vergl. Heyer : 
L  Eglise de Genève, p. 417. — 4 F r a n z - K a r l  ist unstre it
bar derjenige V ertreter des Geschlechts, dessen Name, 
weil m it der Schöpfung einer blühenden Industrie eng 
verbunden, am allgemeinsten bekannt ist. Auch hier 
ist es Preussen, das aus der Geisteskraft seiner Beobach
tungsgabe und aus den hervorragenden Beweisen seines 
erfinderischen Genies Nutzen zog. * in Berlin 28. v. 1753 
als >ohn von N r 3, ward er schon m it 20 Jahren  durch 
wissenschaftliche Publikationen auf den mannigfaltigsten 
Gebieten (Physik, Chemie, Physiologie und Meteorologie) 
bekannt. Seit 1794, also nach Chappe, plant und kon
stru iert er einen optischen Telegraphen, der Spandau mit 
Bellevue verbindet und verfasst dazu ein französisch
deutsches W örterbuch. 15 vi. 1776 zum ständigen Mit
glied der Akademie von Berlin e rnannt, wurde er 1782 
der Nachfolger seines Lehrers, des Chemikers Margraff, 
D irektor der Physikklasse. Margraff war es 1747 gelungen, 
aus der Runkelrübe den Zucker auszuscheiden. Diese 
Studien weiter verfolgend, suchte A., das Verfahren der 
Industrie  zugänglich zu m achen, und zwar 1789 zunächst 
in Ivaulsdorf bei Berlin durch Anbau und U ntersuchung 
von Zuckerpflanzen. Nach der E inäscherung und dem 
Verkauf seines Gutes siedelte er m it seinem Laborato
rium  nach Buchholz und später nach Kunern in Schle
sien über, wo er dank der U nterstützung des Königs die 
erste Fabrik  eröffnen konnte. Seine Bemühungen waren 
so nach 6jährigen Versuchen von endgültigem Erfolg ge
krönt. D urch die Rübenzuckerfabrikation und seine 1800- 
12 darüber veröffentlichten Schriften populär geworden, 
verm ittelte er seiner Adoptivheimat eine Industrie, der eine 
bedeutende Entw icklung beschieden sein sollte. Seit 1819 
Ehrenm itglied der Königl. Akademie, f  20. IV. 1821 in 
Kunern. — Vergl. AD R  I (1875), p. 27-28. — Senebier : 
H ist. litt. III, p. 209-216. — Poggendorf : «. a. 0 ., p. 7. 
— O. Köhnke : a. a. 0 .,  p. 1-7. — Biog. un iv. I, p. 114- 
115. — Biogr. des contem porains, I (1836), p. 36. — De 
Montet : D iet, des Genevois, I, p. 3-4. — France protes
tante, I, col. 31. — Grande E ncyclop., I (1886). p. 
375. — Scheibler: A ktenstücke zur Gesch. der R ü b en 
zuckerfabrikation  in  D eutschland  (Berlin 1875). — Aug. 
W . Hofmann : E in  Jahrhundert chemischer Forschung 
unter dem  Sch irm e der Hohenzollern  (Berlin 1881), 
Neudruck Chemische E rin n eru n g en  aus der B erliner  
Vergangenheit (Berlin 1882). — E. DuBois-Revmond : in 
den Sitzungsberichten  der K. A ka d . der W issenschaften  
zu B erlin , 1886, I, p. 326-328.

[A nm erkung : D ie b iograp h . Q uellen  w eich en  von einander  
ab in den L eb en sdaten  und V ornam en von  Franz Karl A ., sow ie  
b ezü g l. des N am ens se in es  V aters. U ns au f d ie gen ea lo g isch en  
B erichte berufend , deren O riginale im  A rch iv  der Iranzös.
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K irch e von  Berlin  zu su ch en  sin d , seh en  w ir ihn a ls  den Sohn  
d es P farrers W ilh e lm  A . an , w as ü b r igen s m it d essen  L eb en s
daten  ü b erein stim m t, w ie  au ch  m it B arth o lm es: H is to ir e  p h ilo s . 
de l'A cad . d e  P r a s s e ,  II (1851), p . 118. In der tran zös. K olonie  
B erlin s w ird  im  IS. Jahrh. e in e  v on  O range stam m ende F am ilie  
A. g en a n n t. E in e  g le ic h n a m ig e  F am ilie  ex ist ier t  noch  heu te in  
F ried rich sd orf b ei F ran k fu rt. S ie  stam m t von  L u d w ig  A . von  
E stab le t (B rèm e, Arr. D ie), einem  der 36 F a m ilien vä ter , die 
sich l687  au f den G ütern des L an d grafen  von  H essen  an sie 
d e lten .]

U nter der in Genf verbliebenen Nachkom m enschaft des 
Abraham  A. ist ein Neffe von N r 3 zu nennen: — 5. J o 
h a n n  K a r l ,  Sohn Abrahams III. Achard-Deonna (1715- 
92). * in Genf 23. IV. 1749, Mitglied des R ats der CG 1782, 
kam  durch  die Revolution vom 9. iv. 1782 in die Re
gierung als eines der eifrigsten Mitglieder der Repräsen- 
tan ten-P arte i. Am 12. April durch  den G eneralrat als 
neues Mitglied des Kl. Rates bestätigt, tr itt  er am  16. 
April in den ausserordentlicherw eise für 2 Monate ge
schaffenen S icherheitsausschuss. Da die Intervention der 
T ruppen der G arantiem ächte am 2. Juli den Sturz der 
R epräsentanten-R egierung und am 4. Ju li die W iederein
setzung des alten Kl. Rates zur Folge hatte, wurde Johann 
Karl A. von den Abgeordneten der Mächte aus Genf ver
bannt, bald darauf aber durch eine Teilam nestie begna
digt m it dem Vorbehalt, dass er sich dem Friedensedikt 
vom 21. XI. 1782 (Edit de Pacification) unterw erfe. 1787-88 
finden w ir ihn m it ändern  Genfer Flüchtlingen in Brüssel, 
dann nach der 10. H. 1789 erfolgten allgemeinen Amne
stie wieder in Genf. 29. xi. 1790 n im m t er seinen Platz im 
Rat der CG von neuem  ein und gehört ihm  auch 1791 und 
1792 an. -j- 4. xi. 1793 in Perroy (Waadt).

IV. J o h a n n  P e t e r  (Achard-Audibert), Sohn Peters, 
* 25. vi. 1729, stam m t von Crest im Dauphine, 18. Vili. 
1764 als B ürger von Genf aufgenommen. 1783 Beigeordne
te r  (adjoint [s. d .]) des Rats der CG, 1793 Sekretär des Club 
fraternel et révolutionnaire und 1795 Mitglied des Club de 
l’Egalité. Um diese Zeit verursachte ihm  die Veröffent
lichung dreier toller Boschiiren über die Findelkinder, 
die H eirat, die Vaterschaft und die F reiheit der Frauen 
einige U nannehm lichkeiten. — Vergl. Cov. LB , p. 437.
— Ed. Chapuisat : De la terreur à l’a n n exio n , p. 112.
— Em. Rivoire : MDG  (1897), XXVII, N rn  5020, 5058, 
5072.

V. Dieses Geschlecht, von Aouste im Dauphiné (Drome, 
Arr. Die) gebürtig, hat als Stam m vater in Genf—1. G e o rg  
(1746-1813), Sohn von Franz, 26. n . 1773 als Einw ohner 
und 11. v. 1791 m it 4 m inderjährigen Söhnen ins B ürger
recht aufgenom men. E iner derselben w ar — 2. J o h a n n  
A n t o n  (Achard-Rehm), * in Genf 8. ll. 1797, t  in Eaux- 
Vives 20. vu. 1867. 1848-54 Grossrat, 1842 Polizei
kom m issär und 24. m . 1848 F riedensrich ter des Kreises 
Petit-Saconnex. 1859-62 eidgen. K reispostdirektor von 
Genf. — Vergl. D ocum ents [publiziert von J. A. Achard], 
Genève, 1862. 2 Enkel von N r 1 w urden wieder
französische B ürger und taten  sich in der Politik  und 
L ite ra tu r hervor. — 3. An t o n  P h il ip p  A d r ia n ,  Sohn des 
Johann Peter Gabriel Achard-Galland (1774-1857), * 1814 
in Genf. 1848 B ürgerm eister von Lesparre, w urde nach 
dem Staatsstreich vom 2. xii. 1851 als R epublikaner ge
ächtet. Nach der allgemeinen Amnestie von 1859 nach 
F rankreich  zurückgekehrt, w urde A. 1879 von den W äh
lern in Bordeaux und 1885 von denjenigen in Paris in die 
D eputiertenkam m er gesandt. In der Kammer w ar er 
einer der Begründer der radikalen Linken und republi
kanischen Liga, die auf die Revision der Verfassung von 
1875 hinarbeitete . Als radikaler Kandidat und Anhänger 
der Revision fiel er 22. ix. 1889 bei den W ahlen in Bor
deaux durch und f  in Castelnau de Médoc 26. v i i . 1890.
— Vergl. Grande E ncyclop. I (1886), p 376. — Vape- 
reau : Diet, des C ontem porains  (1893), p. 5. — 4. L u d 
w i g  A m a d e u s  E u g e n ,  Sohn von M arie-Anton, Georgs 
Sohn, * in Marseille 21. iv. 1814, wurde, nachdem  er ein 
L andgut in Algier verwaltet hatte, 1835 Abteilungschef 
des Präfekten desDép. de l ’H érault und debütierte in der 
L ite ra tu r als M itarbeiter des Sém aphore  von Marseille. 
1838 in P aris niedergelassen, schrieb er literarische Re
zensionen im  V ert-V ert, E n tr ’acte , Charivari, redigierte 
dann den Courrier de P aris  und 1845 u n ter dem Pseu
donym « Grimm » P ariser-B rie fe  in der E poque. Sein 1. 
Roman N elly  datiert von 1842, sein 2. Belle-Rose  von
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1847. Er wohnte 1846 in Spanien der Hochzeit des Her
zogs von M ontpensier bei und berichtete darüber in sei
nem Buch Un m ois en E spagne  (1847). Nach der Februar- 
Revolution w ar er M itarbeiter am P a m p h le t  und kämpfte 
im  Juli 1848 als N ationalgardist m it. Im gl. Jahre  t r it t  er 
in die Redaktion der Assem blée nationale  ein ; nachdem  
er fü r das Journal des Débats die italienische Armee be
gleitet hatte , gab er säm tliche Briefe in einem Bd heraus : 
Montebello, M agenta, M arignan  (1850). Seine Récits d ’u n  
soldat, Souvenirs de 187Ò, von seinem Sohn hg., be
handeln den deutsch-französischen Krieg dem er als 
B erichtersta tter des M oniteur  folgte. Er w ar ein frucht
barer und ausgezeichneter Schriftsteller und ein R om an
dichter von sehr gutem Ruf. Seine Romane, m ehr als 
50 Bde, erschienen zuerst im  Feuilleton der Zeitungen, 
an deren Redaktion er teil hatte , dann in der Revue des_ 
D eux M ondes und im Journal p o u r  tous. Obschon er 
kein bleibendes dram atisches W erk hinterliess, versuchte 
er sich öfters auf diesem Gebiet, besonders am Théâtre 
français und am Odèon, j- in Paris 25. in . 1875. Seine 
Jugenderinnerungen h a t er in der H istoire de m es am is  
(1834) gesammelt. 1872 publizierte er seine Souvenirs p e r
sonnels d ’ém eutes et de révolu tions. — Vergl. L ichten- 
berger in  der France pro testan te , 2" é d ., t. IV (1884), col. 
1028-1030. — Maurice Tourneux in der Grande Encyclop. 
I, p. 375-376. — Vapereau : Diet, des Contem porains 
(1888), p. 10. [p. E. M.]

Zwei Fam ilien A. aus dem Dauphiné, die eine von la 
Motte Chalançon, die andere von Bartilione, liessen sich 
1688 im Lausanne n ieder und behaupteten sich da im
18. Jah rh . [m . R.]

A C H A T E S ,  Leonh. Buchdrucker zu Basel. Siehe A g t
s t e i n .

A C H D O R F ,  v o n .  1. Aus diesem seit 1094 genannten 
badischen Adelsgeschlechte (Bez.-Amt Bonndorf in Ba
den) kam 1308 H e in r ic h  in Zürcher. Gefangenschaft. Sein 
Bruder H a r t m a n n  versprach m it einigen Schaffhauser 
B ürgern, ihn m it Zürich zu verständigen. (Siegel H art
m anns in Zürch. S igelabbildgn  8, N r 30). — 2. E l s a , 
1453-66, W itwe des älteren Ulrich von Rüm lang (Kt. Zü
rich). — Vergl. UZ 8 : JSG  32, p. 65; Oberbad. Geschlech
terbuch. 2. Der s e i t  1374 vorkom mende A c h d o r f e r h o f  zu 
Beringen (Kt. Schaffhausen) träg t seinen Namen nach 
einem Bauern K o n r a d  A. [f . H.]

A C H  E R  I (Kt. Obwalden). Eine F lur zu W isserlen in 
der Gem. Kerns. Sie erstreckt sich ungefähr eine Viertel
stunde südl. der Landesm arch Obw alden-N idw alden, 
rittlings der Strasse Stans-Kerns. Hier w ar im Mittel
alter der Landsgemeindeplatz beider Landesteile. Es wa
ren  bisher gemeinsame Landsgem einden festgestellt von 
1382,1470, 1473, 1474, 1484. Ein Schriftstück vom St. J a 
kobstag 1432 beweist, dass diese gemeinsam en Lands
gemeinden zu W isserlen u f  dem  acher etwas ganz ge
wöhnliches, fast alljährliches, waren. Im 16. Jah rh . fan
den durch die Verträge von 1548 und besonders 1589, 
welche die Selbständigkeit Nidwaldens garantierten , 
die gemeinsamen Landsgemeinden ih r Ende. Am südl. 
Ende der Acheri in nächster Nähe der Kapelle zu W iss
erlen war die R ichtstätte m it Galgen. Bis gegen Ende 
des 17. Jahrh . fanden in W isserlen noch obrigkeitl. Kon
ferenzen beider Landesteile statt. — D ürrer: E in h e it Un
terwaldens. (Ai.. Truttmann.]

A C H E R M A N N  (siehe auch A C K E R M A N N ) .  Häu
figer Geschlechtsname in den Kantonen Nidwalden, Aar
gau, Freiburg, Luzern, Schwyz und Solothurn ; heute 
zum Teil erloschen. Die N idwaldner Fam ilie liefert die 
bedeutendsten T räger dieses Namens.

A. N id w a ld e n . Altes Landleutengeschlecht, dessen U r
sprung  in Ennetbürgen is t; noch heute ist dasselbe aus
schliesslich im Gebiete der alten Pfarrei Buochs « ennet 
dem W asser» , in Ennetbürgen, Buochs und Beckenried 
korporationsberechtigt ; eine Linie, die im 16. Jahrh . 
in W olfenschiessen U ertner w ar, kaufte sich 1614 wieder 
in Buochs ein. Als ersten des Namens findet m an : — 1. 
W a l t e r , 1326, der sein G utL angenacher ob der Mürge ans 
Kloster Engelberg verkauft. — 2. K l a u s  am Bürgen, zuerst 
1366 auftretend, sesshaft auf den Spielhöfen, -[- 1386 bei 
Sem pach. Von ihm  an lässt sich an Hand des alten 
Jahrzeitbuches von Buochs, der U rkunden, Gültbriefe 
und der S tam m bücher der Landam m änner Leuw und
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Bünti (siehe die betr. Artikel) die Stammfolge fast für alle 
Linien lückenlos nachweisen. — 3. Klaus, des obigen 
Sohn, t r it t  von 1427-41 un ter den Räten des Landes auf. 
Seine natürlichen Kinder : — 4. Marquard, — 5. H a n s , 

— 6. W a lter , — 7. Margareta die ältere, — 8. An n a , —

9. V erena  und eine jüngere — 10. Margret werden zwi
schen 1433 und 1437 durch einen kaiserlichen Pfalzgrafen 
legitim iert. W ohl jener H ansli f  24. v. 1443 im Treffen 
an der Letzi am Hirzel. W æ lti ist 1483 Abgeordneter 
des Landes in einem Prozesse. Fast beständig ist von da 
an die Fam ilie in Rat und Gericht vertreten. — 11. Ka s

p a r , sesshaft auf dem Kastei am Bürgen, ist 1557 Land
vogt in den freien Aemtern. Sein ebenfalls auf dem Ka
ste! sitzender Nachkomme — 12. Ka spar  w ird 1630 
S ta tthalter. Dessen ä lterer Sohn — 13. J o h . Kaspar war 
1634 Landvogt in  der Riviera und 1636 Kom m issar zu 
Bellenz und hinterliess einen Sohn — 14. J o h . Ka spa r , 

der im Moreaner Zug 1688 O berstleutnant w ar. Ein jü n 
gerer Sohn des S ta tthalters — 15. F ranz w urde 1659-65 
Seckeim eister, 1666 Landvogt in Bellenz, 1671-74 Statthal
ter, 1674 Landshauptm ann, 1675, 79, 84, 94 und 98 regie
render Landam m ann. Durch seine zweite Frau Maria 
Magdalena Leuw erwarb er den vornehmen Landsitz En- 
nerberg bei Buochs, der bis heute im Besitz seiner Nach
kommen blieb, -f 11. tv. 1708 im Alter von 88 Jahren , seine 
Grabschrift rühm t, dass er 152 Nachkom m en : Kinder, 
Enkel und Urenkel gehabt habe. Von seinen Söhnen 
wurde — 16. F ranz Anton 1714 Kom m issar in Bellenz. 
Zwei andere folgten dem Vater in der obersten Landes
würde : — 17. H ans Ka spa r , * 1642, Seckeim eister 1681- 
87, Landvogt in der Riviera 1688-89, Kommissar in Bel
lenz 1690, S tatthalter 1695-1702, regierender Landam m ann 
1702, f  10. m . 1705 zu Varese. —18. .lo h . J a k o b ,  * 1665, 
tra t in französische Dienste, machte die Kriege Ludwigs 
XIV. m it, wurde 3. Viii. 1690 bei Steinkerk, u. 24. vili. 
1694 bei Neerwinden verwundet und zum St. Ludwigs
ritte r e rnannt. Heimgekehrt, wurde er 1704 Landsfähn
rich , 1706 Landshauptm ann ob und nid dem Kernwald, 
1708 Landvogt im T hurgau. Im zweiten V ilmergerkrieg 
ist die einzige für die Katholiken günstige Aktion m it 
seinem Namen verknüpft : am 20. vu. 1712 überfiel und 
schlug er, un terstü tz t von Schwyzer und Zuger Truppen, 
eine bernische Abteilung bei Sins. Zum Andenken an die
sen Sieg erbaute er m it Hilfe der Familie Zurlauben von 
Zug auf seinem Sitz E nnerberg eine Gedächtniskapelle. 
1714 wurde Joh. Jakob S ta ttha lte r, 1715 Abgesandter für 
die B ündniserneuerung m it F rankreich , 1724 Landvogt 
im Rheintal und 1723, 27, 32, 36 regierender Landam 
m ann. f  12. xii. 1737. Von seinen Söhnen war — 19. 
F ranz X aver Oberst in franz. Diensten und R itter des 
Ludwigsordens, 1765 Landshauptm ann, j- 1786. — 20. 
F ranz Al o is , *1708, 1736 Seckeimeister, 1740 Statthalter, 
1743, 47, 52, 56, 60, 69, 70 und 76 Landam m ann. 1758 
Landvogt im T hurgau, -f 2. xii. 1779. Des letztem  Sohn 
war — 21. F id el , O berstleutnant, R itter des hl. Ludwigs
ordens, Landsfähnrich 1761. f  1809. Von einem ändern 
Sohn — 22. V ik t o r , L eutnant, stam m t der letzte Land
am m ann des Geschlechtes —  23. S tanislaus, * 1780, 
Obervogt 1810, S tatthalter 1811, reg. Landam m ann 1816, 
20,24, 28,32,36, 40,43,47, P annerherr 1840, y  1858. — Von 
Geistlichen aus diesem Geschlechts sind zu erwähnen : —
24. F r a n z  Jos. von Buochs, *1696, Kaplan in Ennelmoos 
1724, P farrer in Hergiswil 1729, Sextar des Vierwaldstät- 
terkapitels, f  1762. — 25. ,To h . H e in r ic h ,  1726 Pfarrer in 
Em m etten, 1729 Pfarrer in Beckenried, j-21. v. 1753. —26. 
M a tth ia s  Jos., *zu Buochs 1725, Pfarrhelfer daselbst 1751- 
76, Pfarrer 1776, f  2. vu. 1777. — 27. Jos. A lo y s , * 1767, 
1798 von der helvetischen Regierung zum Pfarrer von 
Buochs ernannt, musste im Sommer 1800 resignieren und 
t  als P farrer in Grosswangen 1831. — 28. X a v e r , 1854- 
1914, studierte Theologie in E ichstädt, sowie am Prie
stersem inar in Chur. Mai 1878 Kaplan in Oberrickenbach, 
1881 Frühm esser u. 1889 P farrer in Wolfenschiessen, 1901 
kantonaler Schulinspektor. — 29. F e lix ,  28. x. 1866-12. 
XI. 1912. 1891-93 Professor am schwyzerischen L ehrer
sem inar in Rickenbach, Sept. 1893 Pfarrer in Emm etten, 
Mai 1901-08 M issionspfarrer in Küsnachl (Zürich). Mai 
1908-Ostern 1912 Kaplan und Sekundarlehrer in Becken
ried ; seither Kaplan in Stans und Schulinspektor von 
Nidwalden. — Vergl. Gfr. 68, 1913, p. XIV.

— Das W appen  der vornehmen Linien zeigt seit der 
Mitte des 17. Jah rh . in blau drei aus grünem  Dreiberg 
emporschiessende goldene Kornähren. Kleinod : wachsen
des weisses Pferd. Zwei weisse Pferde werden auch häufig 
als Schildhalter verwendet. — W eitere ältere W appen
formen werden von den W appenbüchern überliefert : 
in grün ein gelbes oder weisses hackenförmiges Hauszei
chen +  ; in grün ein weisser oder gelber springender 
Hirsch, begleitet von zwei Sternen ; in weiss ein wachsen
der Bauersmann in braunem  Kittel u. schwarzem Hut, in 
der Rechten den Dreschflegel, in der Linken ein Büschel 
von drei Aehren. — Quellen : Registerbände des Gfr. 
der A S  I. — Stam m bücher von Nidwalden. — Kollek
ten een von Kaplan Anton Oderm att. — Eigene Quellenfor
schung. [Robert Dürrer.]

B. L u ze rn . Eines der verbreitetsten Bürgergeschlech
ter, bis ins 15. Jah rh . zurück beinahe in 
allen Gemeinden des Kantons nachweisbar. 
— 1. K aspar, v. Luzern, Grossrat 1518, 
N euner 1521, j - 1536. — 2. P e t e r , v. Sem
pach, Schultheiss daselbst 1528 - 50. —
3. Niki.aus, v. Luzern, diente 1527 in d. 
Garde d. H. v. Lautrec, 1539 Grossrat, 
-j- 1567. — 4. F r id l i , v. Ruswil, Amtsweibel

daselbst 1573-86. — 5. H a n s , v . Schüpfheim, alt Pan- 
nerm eister 1605. — 6. H a n s, v . Schütz, R ichter 1662. —
7. B enno, v . Sursee, * 1702, Kapuziner 1724, Kustos, 
Definitor, P rediger in Baden 1758. — 8. J o s e f  A n to n ,  
v. Escholzmatt, *1793, P farrer in Ballwil 1821-41, De
kan 1837, in Emmen 1841-46. Aszetischer Schriftsteller. 
— 9. M e lc h io r ,  v . Oberkirch, 1798-16. v i i i .  1871, Pfar
re r in Nottwil seit 1840, in Emmen seit 1846. Vergl. 
Niki. Schürch : Grabrede 1871. — K K Z  1871. — 10. 
J o h a n n  J o s e f ,  v . Schüpfheim, 1790-1845, P o rträ t-, His
torien- und Heiligenmaler in München 1820, W ein, 
Paris 1841-43, Basel, Zürich, Paris, W ien, F rankfurt, 
Karlsruhe, S tu ttgart, München u. Escholzmatt. Vergl. 
S K  L . — 11. M ic h a e l ,  v . Malters, 1806-72, tra t 1832 zu 
L uthern  un ter die W aldbrüder, m odellierte Terrakotten 
u. schnitzte Holzfiguren. Vergl. S K L  Suppl. — 12. A l o i s ,  
v. Altbüron, 1822-21. m . 1897 ; L ehrer in Altbüron 1845, 
Sek.-Lehrer in Münster 1848, in Luzern 1860. Beiträge 
im -Jahrb. d. Luzern . Lehrer-K onferenz  1857-82. Vergl. 
Jahresber. der S tad tschulen . 1897. — 13. J o s e f  A n to n ,  
v. Richental, P farrer in Udligenswil 1839, in Eschenbach 
1860, j- 1871. — 14. A n to n ,  v . Escholzmatt, Geigenflicker, 
f  nach 1880. Vergl. S K L  Supp l. — 15. I s i d o r ,  v. Schüpf
heim, Grossrat 1847, Reg.-Rat 1848, Amtsschreiber v. 
Entlebuch 1849, Amtsgehülfe. — 16. A n to n , v . Escholz
m att, Amtswardein für das Entlebuch 1848, Forstaufseher 
1857, Amtseichmeister 1863. — 17. P e t e r ,  v . Entlebuch, 
1858-1911, P farrer in Pfaffnau 1888, Schulinspektor 
1892. — 18. A l b e r t  von Richental, 1873-1906, besuchte 
das L ehrersem inar in Hitzkirch, studierte an der Uni
versität Freiburg  und erwarb sich dort das Lizenziat der 
Philosophie. 1897 wählte ihn der R egierungsrat zum 
L ehrer am Sem inar in H itzkirch, er w irkte als eifriges 
Vorstandsmitglied des «Vereins katholischer L ehrer und 
Schulm änner der Schweiz », sowie als Redaktionsmit
glied der «Pädagogischen B lätter». — Vergl. Gfr. 61, 
1906; XXV-XXVII. -  F. X. Kunz: N a ch ru f a u f  A . A . 
(im Jahresber. über das Lehrersem inar in  H itzkirch). 
Luz. 1907.

C. S ch w y z . Abgegangenes Geschlecht der schwyzeri
schen Landschaft Küssnacht, gewesene Dorf- und Berg
genossen. R u d o lf, der vom Bund ob dem Tan gefangen 
genommen und Bürgerm eister u. Rat von St. Gallen in 
Gewahrsam gegeben wurden, schwört 15. 1.1407 bei Frei
lassung aus dem Gefängnis Urfehde. 1420 erw irbt oder 
e rneuert J örg  das B ürgerrecht zu Luzern. Ein Zweig 
dieser Familie siedelte um diese Zeit sich in Luzern an, wo 
m ehrere seiner Glieder im Verlauf des 15. und 16. Jahrh . 
in die Räte gelangten. Ein J ö r g  und seine Frau  Ursula 
verliessen Küssnacht und hielten sich im Gebiet von 
Luzern auf. Sie drohten, Landleute von Küssnacht vor 
fremde, d. h. luzernische Gerichte zu ziehen. Schwyz 
schreibt deshalb am 21. x i i . 1467 an Luzern, Aehermann 
und seine Frau in Eid zu nehmen, Schwyz und die Sei
nen m it auswärtigen Gerichten unbeküm m ert zu las
sen. In Ivüssnacht starben die A. aus um die W ende des
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16.-17. Jah rb . (Berglade Küssnacht, ältestes Bürgerblich 
der Stadt Luzern, Akten Schwyz St. Arch. Luzern). Dett- 
ling : Gesch. K al. 1907, 1909 u. 1918. [ A l . Truttmann.1

D. S o lo th u rn . Ausgestorbenes Altburgergeschlecht der 
Stadt Solothurn. — H a n s , B ürger 1588. Das 
Geschlecht erlischt Ende des 18. Jahrh . 
W appen  : in ro t aus grünem  Dreiberg wach
send 3 grüne Kleeblätter, begleitet im 
Schildhaupte von 2 goldenen S ternen. An
zuführen ist : F r a n z , Kommissär des Bi
schofs von Basel fü r den Kt. Solothurn. 
*22. v in . 1708 zu Ramiswil, f  13. ii. 1781 ; 

1734 zum Priester o rdin iert, 1735 Kaplan der Kollegiat- 
kirche zu Schönenwerd, 1742 P farrer zu T rim bach ; seit 
1761 K äm m erer des Kapitels Buchsgau und gleichzei
tig bischöfl. Kommissär. — Vergl. Holzhalb  I, 19. — 
Schm id: K irchensätze, 224. — Schm idlin : K irchen
sätze  II, 268. y .  M.]

A C H E Y ,  C harlotte  v. Neuchätel-Gorgier, Baronin 
v. A., 1636-1718. Tochter des Franz Anton 
v. Neuchâtel, Baron v. Gorgier, und der 
Louise de Scey ; heira te t 1656 den bur- 
gundischen Edelm ann Phil. Eugen v. A., 
Baron v. Thoraise, von dem sie 2 Töchter 
hatte : M argarete Eugenie, verm ählt m it
dem Grafen Gabriel Ph ilibert v. Gram m ont, 
nachherigem  H errn  v. Gorgier, und Marie 

Franziska, Klosterfrau in Baume. Nach dem Tod des 
Jakob Franz, letzten Barons des Hauses Neuchätel- 
Gorgier, verlangte seine Tante Charlotte v. A. 1678 diese 
H errschaft für sich, was ih r vom obersten Gerichtshof 
zu N euenburg (le tribunal des Trois-Etats) auf Lebens
zeit bewilligt wurde. Bei ihrem  Tod setzte sie als gemein
same Erben ein den Gabr. Ph ilibert v. Gram m ont und 
seine 2. F rau  Johanna Luise Philipp, Gräfin von Poitiers. 
Begraben liegt C harlotte von A. in der Kapelle der Min
derbrüder zu Stäffis (Chapelle de Rive). — W appen : 
in ro t zwei goldene Streitäxte, m it der Rückseite gegen
einander gekehrt. — Vergl. Q uartier-la-Tente : Le cant, 
de N euch. II, 779-80. — Boyve : A nnales  IV, 229, 237 ; 
V, 439-42, 449-51. -  F. Chabloz : La Beröche, p. 302 u. 
345-46. [L. M.]

A C H I V U S ,  3. Abt von Agaunum (St.-M aurice), f  530. 
Im  Jahre  515 gründete der hl. S igism und, König von 
B urgund, das Kloster Agaunum (seit dem 9. Jah rh . St.- 
Maurice geheissen) im  W allis. Als 1. Abt rief der König 
den Mönch Hymnemodus, der damals Abt im Kloster 
Grenencense (Grigny bei Vienne) war. Mit ihm  zogen 
m ehrere Mönche aus diesem Kloster nach Agaunum. Von 
diesen werden die Presbyter Achivus und Probus m it 
Namen hervorgehoben. A. stam m te aus der Gegend 
von Grenoble ; er hatte  sich zuerst dem Soldatendienste 
gewidmet und tra t dann in das Kloster Grenencense ein. 
Von dort kam er auf W unsch seines leiblichen Bruders 
Pragm atius, Bischof von Autun, 515 nach Agaunum. Der
1. Abt Hymnemodus starb  schon 516; ihm  folgte Am
brosius I. und diesem im Jah re  526 A. als 3. Abt. Es wird 
ihm  nachgerühm t, dass er viel für den Ausbau der neu 
gebauten Kirche, für die V erinnerlichung des klöster
lichen Lebens und für die Ordnung tat. E r zeichnete sich 
aus durch Kenntnis und Lesen der hl. Schrift und durch 
Askese. E in Schüler von ihm  schrieb die Vita A bba tum  
A gaunensium , das Leben der ersten 3 Aebte von Agau
num . Es ist die einzige Quelle, die uns überliefert ist und 
Kunde von ihm gibt. Der Schreiber, dessen Nam en w ir 
n icht kennen, kann n ich t genug Lob über den Abt A. 
sagen, der 4 Jahre  und 11 Monate dem Kloster als Abt 
vorgestanden w ar und 530 f .  — Vergl. das Epitaph über 
ihn bei E. Egli: Die christl. In sch riften  der Schweiz vom
4.-9. Jahrh. (in M A G Z, XXIV, p. 11). — E. E gli: K ir-  
chengescii. der Schweiz. Zür. 1893, p. 39-40. — Besonders 
auch M. Besson : M onasterium  A gaunense, Frib . 1913, 
p . 141-169. [ W i l h . Jos. M e y e r ]

A C H S H A L M .  Ausgestorbenes Geschlecht der Stadt 
Bern ; erschein t im 14., 15. und 16. Jah rh . und stam m te 
verm utlich aus der Gegend von Sehüpfen. — 1. H e n t z , 
im Teilbuch der Stadt Bern von 1389 m it einer S teuer von 
15 s. veranlagt, sass 1402 im Grossen Rat und im Gericht. 
— 2. P e t e r , im  Grossen Rat bis 1443 f .  Von seinen 2 
Söhnen Peter und Gilian gehörte — 3. P e t e r  dem Grossen

Rat seit 1443 an, f  1452. — 4. Gilg (G ilian), Venner, in 
Bern. Kam 1447 in den Grossen und 1469 in den Kleinen 
R at und sass 1470 bei Anlass des Tvvingherrenstreites in 
dem ausserordentlichen Gericht, welches die der W ider
handlung gegen ein Kleiderm andat schuldigen Edelleute 
aburteilte. 1473 wurde er Venner zu Schm iden, zog 1474 
als H auptm ann nach Iléricourt und w ar Anfangs April 1475 
dabei, als eine Schar B erner, Solothurner und Luzerner 
einen Streifzug nach B urgund m it nachfolgender E innah. 
me von Pontarlie r un ternahm . Im  Okt. gl. J. war er Ban
nerfü h re r beim Auszug der B erner zur Erobern ngM urtens- 
N ach der durch  List gelungenen Gefangennahme Brandolfs 
vom Stein, des Führers der Besatzung im Schloss G rand
son, durch  die B urgunder, w urde A. als H auptm ann und 
Rat des B annerführers Antoni A rcher nachYverdon gesandt 
und brachte  in der Nacht vom 1.-2. März 1476 die N achricht 
von der M assakrierung der Schlossbesatzung in Grandson 
nach Bern. W enigeTage darau f w urde er als Hauptm ann 
nach M urten gesandt. 1476-78 w ar er Schultheiss in 
T hun , 1474 w ar er als Gesandter Berns m it dem C hroni
sten Diebold Schilling nach Solothurn gekommen, und 
auch 1482 befand er sich 17 Tage auf Reisen und Missio
nen fü r die Stadt. E r testierte  am 7. i. 1494 und -f- 
bald darauf an der Pest. — 5. P e t e r , Gilians Sohn, im Gr. 
R at seit 1469, kam  1497 in den Kleinen R at, w urde 1500 
Venner zu Schm iden und w ar Böspfenniger vom Rat, 1505 
Vogt des Spitals zum Hl. Geist. 1500 w urde er m it Hans 
K rouchtaler den w ider strik tes Verbot in französische 
Dienste sich begebenden bernischen Knechten nachgesandt, 
um  sie von ihrem  Vorhaben abzum ahnen. E r war auch öf
ters Gesandter Berns an die eidg.Tagsatzungen, +  1511. —
6. H a n s , Sohn von 5, kam  1505 in den Gr. Rat. Er ist der 
Stifter eines Bildes in Niki. Manuels Totentanz (vergl. F luri 
im B T II, 1901). 1516 wurde er wegen schlechter Vermö
gensverw altung auf Klage seiner F rau  u n ter V orm und
schaft gestellt, f  1517 wohl als der letzte m ännliche Spross 
seines Geschlechts. — 7. B ar tlo m e  w ar B annw art 1482. — 8. 
Ma r g a r e t h e  Allwand, geb. Achshalm, heiratete 1497 in
2. Ehe den Gilian Spilm ann. W appen : Gespalten, von rot 
u. blau, in ro te in e  Axt, in blau aus der Mitte wachsende 
goldene Lilie. Kleinod : Axt schulternder M annsrum pf 
(Stettier). — A H V B .  — L L .  — C hroniken von A nshelm  
u. S ch illing . — R a tsm anua le . — Oster- u. Testam enten- 
bücher. — A usgeslorb. B ernergeschlechter, im S taatsar
chiv Bern. [E. M kybr.]

A C H T  U N D  O B E R  A C H T .  So lange die alte Eidgenos
senschaft einen Bestandteil des röm ischen Reiches deut
scher Nation bildete, haben auch für sie die Bestim m ungen 
des folgenschwersten R echtsinstitutes des alten Reiches, 
der R eichsacht, Geltung beansprucht. Doch zeigt sich die 
wachsende Souveränität der eidgen. Orte gerade in deren 
Stellungnahm e gegenüber der Anw endung der Reichsacht 
auf ihre Angehörigen. Diese hat bis zur direkten Miss
achtung und Bestreitung der Rechtsfolgen der Reichsacht 
geführt.

Unter Reichsacht verstand m an das Setzen einer Per
son ausserhalb des Schutzes der R echtsordnung m it W ir
kung fü r  das ganze Reichsgebiet. Und zwar t ra t  entweder 
sofort völlige Recht- und Friedlosigkeit, die gänzliche 
V ernichtung der Rechtspersönlichkeit, die Freigabe von 
Leib, Hab und Gut des Geächteten an jederm ann ein, 
oder es fand zunächst Entziehung des Rechtsschutzes n u r 
in gem indertem  Masse sta tt. E rst beim V erharren des 
Aechters, d. h . des Geächteten, im Ungehorsam w urde 
nach Verlauf einer bestim m ten F rist durch Verkündung 
der Oberacht die volle Friedlosigkeit verhängt. Die W u r
zel dieser Institu tion  liegt in der altgerm anischen Fried
losigkeit. Der König hat sich von jeher dieses wirksam en 
Straf- und Zwangsmittels bedient. So rech t kam die 
Reichsacht aber e rst seit der 2. Hälfte des 12. Jah rh . in 
Hebung. Der lat. Ausdruck lautete proscriptio  regia  
oder proscrip tio  regis, im pera toris ; angewandt wurde 
auch der Ausdruck bannum . Zur Bezeichnung der Ver
hängung der Oberacht diente das Verbum forbannire . 
Für « O beracht » überwiegt seit dem 15. Jah rh . die Be
zeichnung;! öerac/it ; der m ateriell-rechtliche Unterschied 
zwischen Acht und Aberacht ist aber seit E rlass des ewi
gen Landfriedens von 1495 geschwunden. Neben dem 
Könige hatten auch das Reichshof- oder Kam mergericht 
und einzelne königl. Gerichte das Recht zur Achtver-
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Hängung, wie das Rottweiler königl. Hofgericht und das 
N ürnberger R eichslandesgericht; auch die Fem gerichte 
legten ih rer Acht diese Bedeutung bei. 1362 ha t Kaiser 
Karl IV. alsN achbildung des königl. Hofgerichtes zu Rott
weil in der Stadt Zürich  ebenfalls ein königl. Hofgericht 
e ingerichtet und den F re ih errn  Rudolf von Aarburg zum 
Hofrichter e rnannt. Zahlreiche Achturteile dieses Gerich
tes sind in den noch vorhandenen Achtbüchern  erhalten 
(St.-A. Zur., Urk. S ta d t u. La n d  N r 240 u. 241. — Riuni
sciti i : S taa ts- u . Rechtsgesch. von Z u r . I (1838), p. 387 
ff. — A rg . 29, p. 57 ff.). Das Gericht in Zürich ging zu 
Anfang des 15. Jah rh . wieder ein, allein noch 1521 hat 
sich die Stadt von Kaiser Karl V. das kaiserliche Privileg 
bestätigen lassen.

Das Anwendungsgebiet der Reichsacht ist ausserordent
lich gross und m annigfaltig, wie auch die Beispiele aus 
dem Gebiete der Eidgenossenschaft zeigen. W er ein 
M ajestätsverbrechen, crim en  laesae m a jesta lis, begangen 
hatte, verfiel sofort, ipso ju re , eo ipso, ipso facto in die 
Reichsacht m it voller Friedlosigkeit, ohne dass diese 
speziell verhängt und verkündet werden m usste. Der ge
ächtete M ajestätsverbrecher durfte selbst n ich t durch die 
geistlichen F reistätten , wie sie auch die alte Eidgenossen
schaft besass, geschützt werden (vergl. R. G. Bindschedler : 
K irchl. A sy lrech t, p. 68). — W egen E rm ordung des röm. 
Königs Albrecht hat König H einrich den Herzog Johannes 
v. Oesterreich, die Edelleute Rudolf v. W art, Rudolf von 
der Balme, W alther, v. Eschenbach und den Ritter Konrad 
v. Tegervelt am 18. ix. 1309 «verzalt», d. h . in die ver
schärfte Reichsacht e rk lärt, wie auch alle Leute, die die 
Mörder hausen und hofen (UZ  VIII, N r 2996). — Wegen 
M ajestätsbeleidigung wurden ferner am 1 .x .  1487 die 
Räte des Erzherzogs Sigm und v. Oesterreich geächtet ; 
diese standen zum Teil bereits in rechtlichen Beziehun
gen zu eidg. Orten oder tra ten  in  der Folge in Opposi
tion zur Reichsgewalt erst in solche ein : so Graf Jörg 
v. W erdenberg-Sargans, Vogt Gaudenz v. Matsch, H err 
im Prättigau , Graf Oswald v. T ierstein. Ih re  Beschüt-zung 
durch  die Eidgenossen und B ündner hat zum Ausbruch 
des sog. Schwabenkrieges und zur tatsächlichen Lostren
nung der Schweiz von dem Reiche n icht unwesentlich 
beigetragen (vergl. F riedr. Hegt : Die geächteten R äte  
des E rzherz. S ig m u n d  v. Oesten'eich u. ihre Bezie
hungen zu r  Schweiz, 1910). Auch später noch hat die 
Schweiz Geächtete öfters beisich aufgenommen, wie die 
geächteten aufständischen Bauern des «arm en Konrad » 
von 1514 u. 1517, den geächteten Herzog U lrich v. W ürt
tem berg selbst (vergl. Anna Feyler: Die B eziehungen des 
H auses W ürttem berg  zur schweizer. E idgenossenschaft, 
p. 52 ff.).

Von Reichshofgerichlen w ares vornehm lich das königl. 
H ofgericht zu R o ttw e il, das öfters gegen Angehörige der 
Eidgenossen Achturteile gefällt hat. Schon die Aechtung 
der Stadt Zürich 1262 durch den hohenstaulischen Schwa
benherzog Konradin, die gleich wieder durch König 
R ichard fü r nichtig  erk lärt wurde, dürfte vom Rottweiler 
Hofgericht ausgesprochen worden sein (UZ II, N r 1196). 
1315 hat König Ludwig der Baier die Gemeinden Uri, 
Schwyz und Unterwalden von etlichen Achturteilen los
gesprochen (W. Oechsli : F estschrift i 8 9 i ,  N r 548). In 
den diplom atischen Kämpfen, die dem Schwabenkrieg 
des Jahres 1499 vorausgingen, haben die Achterklärun
gen seitens des R eichskam m ergerichtes gegen die Städte 
Rottweil und St. Gallen, sowie gegen das Land Appen
zell eine bedeutsame Rolle gespielt (vergl. W. Oechsli in 
H ilh /’s P olit. Jahrbuch V  (1890). — P. Bütler in ISG  
33 (1908).

N icht zu verwechseln m it der Reichsacht ist die einfache 
Acht, die blosse Landgerichte verhängten und die n u r 
W irkung  fü r den Gerichtsbezirk hatte? 1318 wurde z.B. 
zu Rifferswil im Freien Amt ein solches Achturteil aus
gesprochen (UZ IX, N r 3565). Nach dem M ittelalter 
m achte in der Eidgenossenschaft n u r  noch das thurg. 
Landgericht von diesem prozessualischen Verfahren Ge
brauch. Dessen Achtbuch von 1463-98 ist im Stadtarchiv 
Konstant erhalten (J. J. Leu : Eidgenüss. S ta d t- u . L a n d 
recht I (1727), p. 672 f. — Paul Blum er : Das Landgericht- 
u. die gräß. Hochgerichtsbarkeit der Landgrafsch. im  
T hurgau  (1908), p. 70.

Die Aechterprivilegien, wie sie 'seitens der luxemburg.

Könige und Kaiser im 14. u. 15. Jahrh . in grosser Zahl 
an die in der heutigen Schweiz liegenden Staate und geist
lichen H errschaften verliehen w urden, begründeten kei
neswegs ein unbeschränktes Asylrecht. Eine Uebersicht 
über diese Privilegien gibt R. G. Bindschedler : K irch
liches A sylrech t u . geistl. F reistä tten  in der Schweiz vor 
der R efo i'm a tio n (1906), p. 73 ff. ; Ergänzungen dazu siehe 
bei F. Hegi : Die geächteten R ä te ..., 1910.

Vergl. Eberh. Frh . v. ICünssberg: A cht ; eine S tu d ie  zur  
älteren deutsch. Rechtssprache, 1910. — Jos. Poetsch : 
Die Reichsacht im  M itle la lter u . bes. in  der neueren Zeit 
(U ntersuchungen z. Deutsch. S taa ts- u .Rechtsgesch., hg. 
v. Gierke 105, 1911). — A. Meier : Die Geltung der pein l. 
Gerichtsordnung K aiser K arls V. in  der Schweiz, 
p. 230 ff. — Siehe auch B ann. [F. Hegi.]

A C H T B U R G E R .  So wurde seit dem beginnenden 
14. Jah rh . in Basel das städtische Patriziat genannt und 
zwar aus dem Grunde, weil seine V ertretung im Rate aus 
8 Personen bestand. Ih re r  H erkunft nach kamen sie meist 
aus den vier sogenannten Herren-Zünften zum Schlüsse], 
zu Hausgenossen, W einleuten und zu Safran, also aus den 
Kreisen der Kaufleute, Kräm er und W echsler. Als Acht
burger aber waren sieberuflose « Müssiggänger », d. h. leb
ten entw eder aus ihren Renten oder aus ihren Landeinkünf
ten. Schon seit dem beginnenden 15. Jah rh . zwar war ihre 
V ertretung im Rate, m angels hiezu geeigneter Leute, bloss 
noch halb so stark , seit Ende des Jahrhunderts bestand 
sie sogar m eist bloss noch aus zwei Personen, und 1542 
w ird ihnen überhaupt jede Beteiligung am Regim ente 
der Stadt genommen. (A. B.]

A C H T S I N I T ,  JTaiiS. Verfasser des Liedes E in  B a
d en fa h rt guoter gsellen  ; darin  feiert und verteidigt er 
Zwingli und Zürich bei Anlass der Badener Disputation 
des Jahres 1526(vgl. Bächlold : N iklaus M anuel, p. ccxiv- 
ccxv). Der Name Achtsinit ist offenbar nicht, wie Bäch- 
told annim m t und ebenso Frida Humbel in den « Quellen
u. Abhandlungen zur schweizerischen Reformationsge
schichte»  (Ulrich Z w ing li u. seine R eform ation  im  
Spiegel der gleichzeitigen, schweizer, vo lkstüm lichen  
Litera tur)  ein Pseudonym, sondern ein w irklicher Ge
schlechtsnam e. Ein Geschlecht A. kommt nämlich im 
Z ürcher Glückshafenrodel von 1504 als wohnhaft zu 
Brem garten vor, da ru n te r ein Hans. [F. H.]

A C H T Z E H N E R  V O M  R Ü D E N .  So wurden seit 
dem 4. geschworenen Briefe 1489-98 die 18 lebenslängli
chen V ertreter der Gonstafel im Grossen Rate zu Zürich 
genannt, im Gegensätze zu den ebenfalls lebenslängli
chen Zw ölfern  der Zünfte (je 12 V ertretern  jeder Zunft 
im Grossen Rate). Sie folgen gemäss R atserkenntnis 
vom 11. IV. 1644 auf der Taiel, d. h. auf dem im Gesell
schaftssaal aufgehängten M itgliederverzeichnisse, den 
Constafelherren ; Aufnahmen in die gesamte Consta fei 
hatten  vor versam m elten C onstafelherren und Acht
zehnern zu erfolgen. Der am 23. i. 1679 obrigkeitlich 
bestätigte Vergleich zwischen der adeligen Korporation, 
dem sog. Stübli oder den H erren zum Rüden, einer
und den B ürgern von der Constafel andrerseits bestim m te, 
dass die Achtzehner aus 12 Angehörigen der adeligen 
Geschlechter und aus 6 Angehörigen der übrigen bürger
lichen Geschlechter bestehen, alle 18 jedoch von säm tli
chen Klein- und Grossräten der ganzen Constafel erwählt 
und 2 von den 6 Kleinratsstellen von R ä t u n d  B urgern  (d. h. 
dem Grossen Rat) ohne Unterschied aus allen Achtzehnern 
besetzt werden sollen. E inrichtung und Name wurden 
durch den Um sturz 1798 beseitigt. — Vergl. Simler- 
Leu : Von dem  R eg im en t der E ydgenossschaft II, 1734, 
p. 443, Note d. — ZT. 1907, p. 163 180. — David Wyss : 
P olit. H andbüchlein, 1796, p. 54 f. [F. H.]

A C K E R ,  im. Siehe Im Ac k e r .
A C K E R B A U .  Siehe L a n d w ir t s c h a f t .
A C K E R E T ,  im 15. Jah rh . Acicrer usw. geschrie

ben. Aus Seuzach bei W in te rth u r stam m endes und da
selbst noch blühendes altes Bauerngeschlecht, das seinen 
Namen von dem verschw undenen uralten  Hofe A ck ern  
(s. d.J auf dem Lindberg erhalten hat. Die Ackrer zu Seu
zach hatten bis 1483 zwei obrigkeitliche Lehen zu Ober
w interthur. Der W interthurer C hronist Laur. Bosshart 
berichtet eingehend von einem rechtsgeschichtlich m erk
würdigen Raufhandel zwischen den A. und den W ipf 
von Seuzach aus dem Spätherbste 1530. Stamm vater der
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Senzacher A. ist: — 1. W e lt i  Ackerer, gen. im ältesten 
K iburger Steuerbuch, nach 1452. — 2. J a k o b , B auunter
nehm er (1821-95), B ürger zu W in te rth u r 1875 (nach ihm 
benannt die Ackeretstrasse und das A ckeretquartier in 
W in te rth u r), wie seither verschiedene. — Vergl. Laur. 
Bossharts C hronik, hg. von K. Hauser, Basel 1905, 
p. 226. — E. Gagliardi : Dok. W aldm ann . I, p. 253 f.
— B ürgere ta ts W interthur, 1875-1915. — S. a u c h  A k e r e t
u . A k e r t . [f . H.]

A C K E R K N E C H T ,  E b e r h a r d ,  * 11. vi. 1883 in 
ß a ie rsb ro n n , W ürttemberg. O.-A. F reudenstadt, Dr med. 
v e t., Privatdozent an der veterinär-m edizin. Fakultä t der 
U niversität Zürich seit 1914, Prosektor des vet.-anatom. 
In stitu ts  seit 1911. — Diss. : Das M ark der Röhrenknochen, 
U ntersuchungen an P ferd en  (in VN G Z  57, 1912). — Ha- 
bilit.- Schrift : Die P a p illa rm u ske ln  des H erzens, Un
tersuchungen  an K arn ivorenherzen  (noch n icht publi
ziert). Ausserdem zahlreiche kleinere Veröffentlichungen 
in Fachzeitschriften . [F. H.]

A C K E R M A N N ,  A K E R M A N N  oder A C H E R -  
M A N N .  Geschlechter der Kantone Aargau, Freiburg, 
St. Gallen, Schaffhausen, Solothurn, Thurgau und Zü
rich .

A. K t. A a rg a u .  S a m u e l ,  * 1749 in Ilendschiken 
(Kt. Aargau), daselbst 25. vn. 1810. Sohn des Rudolf A. 
(Bernbott), der m it seinen B rüdern  Johann A. (Baselbott) 
und Rudolf den G üterverkehr Berns und Basels nach dem 
Aargau und wohl auch nach Zürich besorgte. Auch Sa
muel A. beteiligte sich am Geschäft des Vaters, spielt er 
doch in einem  seiner Voten als Grossrat auf seine K ennt
nis des Fuhrm annw esens an. E r w ird auch als W irt  des 
Gasthauses zum Bären genannt. 1798 wurde er Mitglied 
des Grossen Rates der Helvetischen Republik als einer 
der acht V ertreter des Kant. Aargau. In dieser gesetz
gebenden Behörde zeichnete er sich durch  rege Beteili
gung an den Sitzungen und Debatten aus, w urde auch 
häufig in vorberatende Kommissionen gewählt. Als im 
Mai U nruhen in Brugg ausbrachen, w urde S. A. m it 
zwei ändern  Mitgliedern dorth in  abgeordnet ; er nahm  
eine U ntersuchung und einige Verhaftungen vor und 
däm m te in kürzester Zeit die Bewegung ein, was ihm 
das Lob des S ta tthalters und desDirektorium s einbrachte. 
In allen seinen Voten ist er fo rtschrittlich  und franzosen
freundlich gesinnt. N am entlich bei landw irtschaftlichen 
Fragen beteiligte er sich und kämpfte für Aufhebung der 
Zehnten und Feudallasten, die auf den Bauern ru h ten . 
Stets t ra t  er auf, wenn es sich um U nterstützung ver
arm ter Gemeinden handelte, und in religiöser Beziehung 
zeigte er sich gerecht gegen Reform ierte wie Katholiken. 
Im  Juni 1801 verschw indet sein Name aus den Akten. Er 
w urde n ich t Mitglied der Helvetischen Tagsatzung und 
scheint sich von da an ins Privatleben zurückgezogen zu 
haben. — Vergl. A S H R  Bd 1-5. — G ehurts-, E h e- und  
Sterberegister  im Gem.-Archiv Lenzburg. [F. W.]

B. K t. F r e ib u r g .  M ehrere Geschlechter trugen  und 
tragen noch heute im  Kanton den Nam en A., ohne dass 
es möglich w äre, deren verw andtschaftlichen Zusamm en
hang festzustellen. — 1. U l l in u s , 1357 Bürger von F rei
burg  (Liv. bourg. I, p. 164). — 2. J o h a n n  Ja k o b , aus der 
Vogtei Dorneck (Solothurn), N otar und Schullehrer in 
F reiburg , 1708 ins freibürg. B ürgerrecht aufgenommen 
(Rôle N r 7, p. 116 und M aim al 13. m . 1708), lebte noch 
1723. — 3. N o a h - N ik l a u s , in F reiburg , 1850 zum Notar 
e rnannt. Aus dem einen oder ändern  dieser Geschlechter 
gingen sicherlich hervor : — 4. J o h a n n , von Täfers, Maler, 
diente in einem Schw eizerregim ent in Rom, dann in 
Neapel ; nach 1859 tra t er in holländische Kriegsdienste 
ein, schiffte sich nach Batavia ein, kehrte nach einigen 
Jah ren  wieder heim, um sich schliesslich nach Russland 
zu begeben. — 5. J o h a n n , Maler und Zeichner, 19. Jahrh .
— 6. M ic h a e l ,  aus Tafers gebürtig, B ildhauer und Ein
siedler, 19. Jah rh . — 7. J o s e p h , D irektor und Besitzer 
des Fribourgeois, Dr. ju r. (Universität Löwen), -j- in Bulle
29. v i i . 1905, 43 Jahre alt. — Vergl. A lphabet. Verzeichnis 
der N otare, d ie vor 31. xii. 1868 im  K t. Freiburg  
stipu lierten , p. 1-2. — S K L  I, p. 7-8. — A S H F  VI, 
p. 299. [Raemy.]

C. K t. S t. G a lten . P . A e m i l ia n  (Taufname Johan
nes), * in G ossaul5. H. 1718. Legte in Einsielden am 15. i. 
1736 Profess ab und w urde am 23. vn. 1741 zum Priester

geweiht. Da er als M usikant sehr tüchtig  war, w urde er 
zuerst U nterkapellm eister, aber schon im Nov. 1741 Ka
pellm eister. Im  Juli 1742 erfolgte sodann seine Verset
zung nach Beilenz, wo er am dortigen Gymnasium, das 
das Stift Einsiedeln seit 1675 innehatte, die Stelle eines 
Rhetorikprofessors bekleidete, bis er im Nov. 1751 heim 
berufen w urde, um die Stelle eines Praeceptors der Klo
sterschule zu versehen, 1763 erfolgte seine E rnennung 
zum Propste der Besitzungen des Stiftes in St. Gerold 
(Vorarlberg), nachdem  er vorher noch einige Zeit das Amt 
eines Superiors des Klosters bekleidet hatte. Von St. Gerold 
weg kam  er im Okt. 1768 als P ropst nach Beilenz, wo er 
aber schon 30. vn. 1769 f , allgemein betrauert. Von ihm  
w urde die C lem entia T iti des Metastasio ins Lateinische 
übersetzt, u. 25. iv. 1755 von den K losterschülern aufge
führt. G fr .  17, 25. [P. Rud. H e n g g e l e r .]

D. K t. S c h a ffh a u se n . Ein bis zur Reformationszeit 
zurückreichendes Bürgergeschlecht in Schaffhausen, das 
1760 erlosch. Hervorzuheben sind : — 1. Ludwig, P farrer ; 
ord in iert in Zürich 1569, seit 1573 evangel. P farrer in 
Ellikon a. d. T hur, seit 1576 Provisor in Schaffhausen, 
1580 Diakon zu N eunkirch, 1582 P fa rre r in Buch a. Rh. 
und F rühpred iger in Schaffh. ; nannte sich latin isiert 
Agricola. — 2. J o h . - W i l i i e l m , Ì60I P farrer in Schaffh. 
Mehrere Mitglieder bekleideten Pfarrstellen auf dem 
Lande. — 3. Hans-Ludwig, f  1679 als Zunftm eister der 
Bäcker und Obervogt. Die drei letzten Glieder des Ge
schlechtes w aren Schulm eister in Thaingen. — L L  I, 89.
— W irz : E ta t,  1890. — Genealog. Reg. der S ta d t  
Schaffh . [ B æ s c h l i n .1

E. K t. S o lo th u rn . J o s e p h , Dr med. und Arzt in Solo
th u rn , alt Landam m ann und ehem. D irektor der Heil- 
und Pfleganstalt Rosegg. * 1816 Mümliswil, j- ix. 1896. 
Gebildet in Baden, Luzern, Zürich, Heidelberg, wo er 
1841 doktorierte. 1843 gesuchter Arzt in Solothurn ; 1856 
e ifriger Förderer der Vigiersdhen Revisionsbewegung 
und V erfassungsrat ; 1857-73 R egierungsrat ; 1873-92 Di
rek tor der Rosegg ; seit 1892 Privat. — S t. U rsenkalender 
1.897. — [H. B.] — P . P la c id .  Abt von M ariastein (1804- 
41). * 8 . 1. 1765 in Ramiswil (Kt. Solothurn), tra t 1783 
ins Noviziat des B enediklinerordens im Kloster M ariastein, 
w urde 6 . i. 1787 zum Priester geweiht, nachm als Professor 
im Kloster, 1798 S ta tthalter und P fa rrer zu Beinwil. Er 
erlebte also die Schreckensjahre der französischen Revo
lution, die sich dem späteren Abt tief in der E rinnerung  
einprägten. Nachdem 1803 das Kloster wieder bezogen w er
den konnte, und 1804 sein Vorgänger Abt Hieronymus 
B runner gestorben w ar, w urde A. zum Abt gewählt und 
hatte in den ersten Jahren  m it der schwierigen R estau
rationsarbeit viel zu tun . Es gelang ihm  nach und nach, 
die in aller W elt zerstreuten  Konventualen wieder zu ver
einigen und die klösterliche Disziplin wieder herzustel
len. Als K unstfreund hat er an der Ausschmückung der 
Gnadenkapelle und der E rrich tung  der jetzigen W estfas
sade der K losterkirche (1830-32) regen Anteil. Als Verfas
ser m ehrerer E rbauungsbücher hat er sich auch lite
rarisch  betätigt. Die Annalen rü h m en d en  starken Zufluss 
von P ilgern , nam entlich aus dem Eisass, der u n ter dem 
Regim ent des Abtes Plazidus erfolgte. E r erlebte nach 
der verhältnism ässig glänzenden Restaurationszeit aber 
auch noch die stürm ischen Zeiten, die 1834 einsetzten, 
als die radikale Solothurner Regierung sein Kloster un ter 
staatliche Kontrolle stellte und die Aufhebung vorberei
tete. U nter ihm  w urde das Gnadenbild in das Kloster
wappen aufgenom men. — Vergl. auch den Art. M ariastein.
— F. Fiala : 400 solo thurn . S ch rifts te lle r  M S. — S troh- 
m eier : D er K t. Sol., p. 231. — P. Anshelm Dietler : Vetera  
A nalecta . [ T a t a r i n o f f .]

F. K t. T h u rg a u .  Im  obern T hurgau (Bez. Arbon) 
w eitverbreitetes und offenbar autochthones Geschlecht, 
das schwerlich auf gemeinsam en U rsprung zurückzu
führen ist. Es hat sich einen Namen gem acht : J a k o b , von 
Ilatsweil (Salmsach), * 1824. P farrer, ord. 1848, wurde 
nach V ikariaten in Mammern, Kirchberg, Aawangen, 
Sulgen und Berg 1854 P lä rre r  in E rm atingen und f  1869. 
E rg ab  eine Schrift über das Armenwesen heraus und zwei 
Predigten in der Schweiz. Predigtsam m lung v. Oschwald. 
E r kam beim Untergang des Kursschiffs « Rheinfall » 
Konstanz-Schaffhausen bei Berlingen um s Leben. — 
Sulzberger : Verzeichnis der Geistlichen. [Sch.]
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G. K t. Z ü rich . I. Seit 1318 in den früheren Aussen- 

gemeinden Zürichs rechts der L im raat verbreiteter Ge
schlechtsnam e ; in F lun tern  ausgestorben 1868 m it Lehrer 
Ka s p a r . Ueber P farrer H e in r ic h  (1795-1839) vgl. K.W irz : 
E ta t des M in isterium s. — Vgl. ferner J . R. Denzler : F lun
tern  (1858) p. 154. — J. Frick  : Gem.-Buch des L im m a tth a -  
les I, p. 5. — II. E inbürgerung eines H e in r ic h  aus W ipkin
gen Verdienste halber gratis 1440 in Zürich ; ebenso eines 
H a n s  aus der Ackerm annshube bei Arbon 1476, weil er 
m it dem S tadtpanner in den Sundgau gezogen. — Diirste- 
lers Geschlechterbuch verzeichnet 2 W appen der stadt- 
ziircher. A. — III. Dieselbe Fam ilie auch in W in te rth u r im
16. Jahrb . verbürgen . — IV. Aus angesehenem Geschlechte 
zu Em brach w urde H a n s , der 1360 Gericht zu E. hielt, 
1361 m it Österreich. Lehen belehnt ; Al b r e c iit  w ar 1379 
L eutpriester zu Em brach. — Ha.bsbu.rger Urbar 2, p. 524.
— H uber : R egesten von K lingnau , p. 45. — St.-A. Zur., 
Ausgeschied. Urk. E m brach. [F. II.]

A C K E R M A N N ,  K o n r a d  E r n s t ,  1710-71. * zu 
Schwerin, Begründer der berühm ten « Ackermannschen 
Theatergesellschaft ». Durch den siebenjähr. Krieg aus 
Deutschland vertrieben, bereiste die grosses Aufsehen 
erregende Gesellschaft die Schweiz. 1758 während m ehr als 
einem Monat gab sie in Zürich 4 mal wöchentlich Vorstel
lungen un ter der Bedingung, dass ein Viertel der E innah
men dem Zürcher. Almosenamt zufalle. Ih ie  Darstellungen 
entzückten so, dass der in Zürich weilende junge Wie
land sein Trauerspiel Johanna Gray schrieb, welches 
Stück 20. vìi. 1758 in W in te rth u r zum erstenm al aufge
führt wurde m it F rau  Ackermann als Johanna. Ueber 
den E indruck schreibt Stadtschreiber Sulzer im Januar
1759 an den Aesthetiker Sulzer in Berlin. 1757, 1758 und
1760 (Frühling und W inter) gab die Ackermannsche 
Theatergesellschaft in Basel Vorstellungen, 1758 in Zur- 
zach, 1758 in Schaffhausen und 1758-59 in Bern. — Vergl.
G. Meyer v. Knonau : Der K ant. Zur. 2. A. Bd 2, p. 80.
— A D R  1, p. 37. — R. Rüegg : B lä tter  z. Feier des 50- 
jä h r . Jub. des Zürch. S la d tthea lers  1884, p. 7 f. — B. 
Litzm ann : Fr. L . Schröder ; ein  B eitrag zur deutschen  
L itera tur- u n d  Thealergescliichte  I. — E. Jenny : Basels 
K om ödienw esen im  i8 .  Jahrh. (BJ  1919). — A Streit : 
Gesch. d. bern. B ühnenw esens. [f. H.]

A C K E R M A N N ,  W i l h e l m  H e in r i c h ,*  25. vi. 1789 
zu Auerbach im sächsischen Vogtlande (Kgr. Sach
sen), widmete sich bereits als Gymnasiast und Student 
der Theologie dem U nterrich t von Kindern und erkannte 
darin  seinen eigentlichen Beruf. So nahm  er 1811 eine 
E inladung Pestalozzis nach Yverdon m it Freuden an und 
w irkte u n ter ihm  als einer seiner tüchtigsten Gehilfen, 
sich die Pestalozzische Methode zu eigen machend. Am
25. m . 1813 verliess er Yverdon, um im Lützowschen 
Korps am deutschen Freiheitskam pf gegen Napoleon teil
zunehm en. Machte einen Aufenthalt in England (Febr. 
bis Aug. 1815), um das B ell-Lancaster’sche Erziehungs
system kennen zu lernen und gegen dasselbe für Pesta
lozzis Ideen einzutreten. Er kehrte dann zu Pestalozzi 
zurück, zu dem es ihn unw iderstehlich hinzog, und 
dessen letzte Lebensjahre er zu seiner pädagogischen Ver
vollkom m nung benutzen wollte. W ährend seines zweiten 
Aufenthaltes in Yverdon besuchte Bell Pestalozzi, von 
welchem Zusammentreffen der beiden berühm testen Pä
dagogen ih rer Zeit A. in seinen E rinnerungen  aus m e i
n em  Leben bei Pestalozzi eine köstliche Schilderung h in 
terlassen h a t;  der völlig von seiner Methode eingenom
mene Engländer Hess sich ebensowenig von Pestalozzi 
selbst bekehren wie früher in England von A. Dieser 
wurde nun Zeuge des durch die Schmid sehen Streitig
keiten hervorgerufenen Verfalls des Institu ts ; so verliess 
er es Anfang Nov. 1817. Dem von ihm hochverehrten Pes
talozzi blieb er in Dankbarkeit ergeben, und auch den Stät
ten seiner schweizer. W irksam keit bewahrte er Anhäng
lichkeit und suchte sie 1828 wieder auf. Er fand 1820 
eine Anstellung als ordentlicher Lehrer an der M uster
schule in Frankfurt a. M., als deren Zierde er fortan 
w irkte. W ährend einer längeren Reise nach dem Süden 
1830-31 frischte er in der Schweiz die alten Beziehungen 
zu Schweizer Bekannten von Yverdon her wieder auf. Aus 
seiner m annigfachen öffentlichen Tätigkeit in F rankfurt 
sei hervorgehoben sein Anteil an der Feier des 100. Ge
burtstages Pestalozzis und an der Gründung der dortigen

Pestalozzistiftung, welcher der E rtrag  seiner erwähnten 
E rin n eru n g en  (1846) zu Gute kam. -j- 27. m . 1848 unter 
allgemeinem Anteil der Stadt. F ü r A. ist jetzt abzustellen 
auf die kritische Arbeit G. II. Barths : Der Lülzow er u n d  
Peslalozzianer W . I I . A ckerm ann  aus Auerbach i. V. 
(m it einem Bildnis W . II. Ackermanns), Leipzig und Berlin 
1913, welche bis dahin unbenutzt gebliebenes M aterial aus 
dem Pestalozzianum in Zürich verwertet und ältere Le
bensabrisse, wie die in der A D B  und im N euen Nekrolog 
der Deutschen, 56. Jah rg ., 1848,2. Teil, p. 832, mehrfach 
berichtigt. [G . B r u n .]

A C K E R N  (Kt. Zürich, Bez. W in terthu r, Gem. Velt
heim oder Seuzach). Abgegangener u ra lte r Hof auf dem 
Lindberg, Stamm hof des heutigen Geschlechtes A c k e 
r e t  zu Seuzach. 1230 verschrieb Graf H artm ann der 
Aeltere von Kiburg seiner Gemahlin M argareta von 
Savoien ü. a. den Hof A gchirn , den er aus dem Heirats
gute gekauft, m it aller Zubehör. Um 1290 sind Einkünfte 
an einen Dienstm ann von Rutschwil verpfändet. Herzog 
Albrecht verpfändete 1292 dem Joh. v. Humlikon E in
künfte ab Ackern, Lindberg etc., die noch um 1320 der 
W itwe zustanden. Diese Einkünfte sind im habsburg. 
U rbar von ca 1279 an genau verzeichnet. 1478 lieh die 
Stadt W in te rth u r dem W e l t i  A c k e r e r  von Seuzach den 
Lindberg und Hof A c k e r n  m it der Bedingung, in 3 Jah 
ren ein Haus von 16 Säulen auf dem Lindberge zu bauen. 
Das Gütlein kom mt noch 1492, wohl bereits ohne Be
hausung, vor. Aus Beschwerden des Klosters Toss gegen 
W in te rth u r geht hervor, dass diese Stadt vor 1500 das 
Lindberg- und Ackratgut in Weide verwandelt hat. — 
UZ 1, N r 459 ; 6 N r 2218. — Ilabsburg. U rb a r1 u .  2. — 
Troll : Gesch. v. W in te r th u r  3, p. 2T1. — A. Ziegler : 
Geogr. N am en  (N bl. S tad tb ib i. W th u r, 1909), p. 39.
— K. Hauser : L. Bosshart, p. 226. — H. Sulzer : Das 
D om .-K loster Töss, p. 92 (12). — S t.-A . Z ü r ic h : Töss 
N r 696. [F H.]

A C K E R S T E I N  ( G R A U E R  und R O T E R ) .  2 Land
güter in der Gem. Höngg, an der Grenze Grosszürichs. 
Der Name rü h r t vom Bau m aterial her : Ackersteine =  e rra 
tische Blöcke. — 1. Der « graue A. » war in der 2. Hälfte 
des 19. Jah rh . im  Besitz von J. M erlan-Fischer. — 2. Der 
« rote A. » soll aus einem einzigen Sernifitblock erbaut 
worden sein, nach der Inschrift 1674. Im  Jah r 1832 war 
sein Besitzer Professor A. L. Folien (1794-1855), poli
tischer Flüchtling. — Vergl. C. Escher u. R. W ächter : 
Chronik der Gem. W ip kin g en  1917; m it Abbildungen 
p. 181 u. 183. - Z W C h r  1904, p .53; 1916. p.278. [F. II.]

A C K I N ,  A C K I N U S ,  A C Q U I N U S .  Jüdischer Arzt 
und C hirurg, von Vixou, 1412 ins B ürgerrecht von F re i
burg aufgenom men m it seiner Ehefrau, seinen Kindern 
und seiner gesamten Fam ilie fü r die Dauer von 10 Jah 
ren und gegen eine jährliche Bezahlung von 50 Laus. 
Pfund. 1420-22 erneuert die Stadt F reiburg  zum Dank 
für seine guten Dienste den Vertrag für 10 weitere Jahre  ; 
aber A. verliess Freiburg  schon 1424 und siedelte nach 
Gasale über. — Vergl. Recueil dip lom at, du cant, de F rib. 
VII, p. 109, w orin  diese m erkw ürdige Uebereinkunft von
1420-22 enthalten ist. — Les m édecins ju i fs  à Fribourg  
dans les siècles passés, von D1' Ant. Favre in A S IIF  VII, 
p. 30. [Hakmv.]

A C K L I  (und iihnl. Namensformen). Geschlechtsname 
seit m indestens 1357 bis 1671 in 
Zürich vertreten ; auch in der Um
gebung der Stadt nachweisbare W e
berfamilie der 2. Hälfte des 14.
Jah rh . Aus W ipkingen stamm end :
— 1. H a n s , Kupferschmid, Bürger
3. vin. 1398, Zunftmeister zur 
Schmieden Bapt. 1419-26, Natalis 
1428-29. — 2. K o n r a d , ebenfalls aus 
W ipkingen, Bürger 26. vt. 1394, 
identisch (?) m it dem Zunftmeister 
der Grem pler Bapt. 1412-17 und
1421-40, N atalis 1442-44 ; Fleisch- si , , K d 
Schätzer 1428, W einum gelter 1433, %  O bervogt zu
Obervogt zu W ollishofen 1424 und W o ll’ish ofen  (1435).$  
1432; bejahte als Ratskommissions-"' p
mitglied 1441 die Abtretung der Grafschaft Kiburg an 
Oesterreich. Siegelt m it schräggestelltem (Pilger- ?) Stab, 
der von 2 Sternen beseitet ist (S t.-A . Zürich . : Urk. S p ita l
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von 1435). — 3. R u d o l f , 1464 V erordneter, das Fronfasten
geld im N iederdorf einzuziehen. — 4. Hue;, 1465 L eutprie
ster zu M aur am Greifensee. — 5. H a n s , Zünfter zur Schuh
m achern , n im m t 1476 an der Schlacht bei M urten teil ; ist 
1493 geordneter A m tm ann zur E innahm e des Umgelds und 
des Zolles im  Niederdorf. — 6. Jos, Tuchscherer, einer 
der M örder des S tadtknechtes Schneevogel, 1489 in den 
H örnenen R at gewählt als einer der V ertreter der Schnei
derzunft im Kleinen Rat. In den V erhandlungen m it der 
Landschaft und über die A ufrichtung der W eidm änn
ischen Spruchbriefe tätig. E r g ilt als Stam m vater der 
Zuger A ck lin . — 7. K o n r a d , tä tig  im M üsserkriege 1531 
(Strickler : A cten sa m m lg . zu r Schw eizer. Ref.-G esch.).
— 8. H a n s  R u d o l f , Kühler, 1618 als B ürger aufgenom 
men, -j- 1671, führte nach der Küferhandwerksscheibe 
von 1629 im Schweiz. Landesm useum  Berufszeichen im 
Schild : In  ro t über halbem gelbem Rad gekreuzt gelben 
K üferham m er und gelben Zirkel. Abgebildet in S tricklers 
Gesch. der F am ilie  Spörri Ì915  (Dürsteier : Geschlech
terbuch, m it einem 3. W appen). — Vergl. Zürch . S teuer
bücher u. BiXrgerbuchl. — Fr. Hegi : Geschichte der 
Z u n ft  zu r Schm iden . — Gagliardi: W a ld m a n n d o ku 
m en te  II. [F. H.]

A C K L IN  oder A K L IN . Alteingesessene Fam ilie von 
B ürgern und Geistlichen in Zug und Luzern, heute z.T . 
ausgestorben. Der zugerische Zweig ist der älteste.

A. K a n to n  Z ug. Alte Bürgerfam ilie von Zug, die zahl
re ich  verzweigt ist (Stam m baum  auf der K orporations
kanzlei in Zug). W a p p en :  G rüner Zweig auf blauem  Grund 
von zwei silbernen Sternen beseitet. G ätschet (Mss. Hist 
Helv. 59 Biblioth. Bern) fü h rt andere W appen auf: Ge
spalten ; rech ts : geteilt von Silber m it wachsendem speer
haltendem  roten Leu und ro t m it 2 goldenen Querbalken, 
links : ro t m it gekreuzten silbernen Spiessen — Nach W i
k a rt (Farn. d. St. Zug, G fr .  23, p. 286) stam m t die Familie 
ab von — 1. Jos, Tuchscherer in Zürich, zur Zeit der 
W aldm annw irren  1489 in den « hörnenen » R at gewählt, 
1498 ins B ürgerrech t von Zug aufgenom men ; w ar m it Eli
sabeth Holzer verheirate t (s. A c k liN r  6). Sein Sohn — 2. 
An d r e a s , gleichzeitig wie sein Vater ins B ürgerrecht aufge
nom m en, fiel 1515 in der Schlacht von Mailand. Seitdem 
ist die Fam ilie in Zug eingesessen, wo sie noch heute 
blüht. U nter ih ren  Gliedern erw ähnen w ir : — 3. N ik l a u s . 
1610-86, Obervogt in S teinhausen von 1668-69 u. von 1684- 
8 6 . - 4 .  O s w a l d , Obervogt in Cham von 1690-92, S teuer
e innehm er von 1681-82, Mitglied des Grossen Rats 1687. 
Vogt in H ünenberg von 1693-96, König der Korporation 
der A rm brustschützen 1703, Seckeim eister der Bür-ger- 
schaft 1699-1702. 1709 geriet er in Konkurs, u. sein ganzes 
Vermögen w urde öffe n tlich  versteigert. — 5. K a r l -K a s 
p a r , Bäcker, wie die meisten seiner Vorfahren, w ar von 
1765-96 Mitglied des Grossen Rats u. bekleidete zwei Mal 
die W ürde eines Seckeimeisters ; * 1724, -j- 1796. — 6. 
H a n s  J o s e p h , '1722-72, Sextar in der Schwarzm urerkapelle.
— 7. F r a n z  M a r t in ,  1734-95, Professor der R hetorik 1773- 
88, w ährend 15 Jah ren  Chorm eister u. 1788 Sextar. — 8 
K o n r a d  K a r l  K a s p a r ,  1749-1814, Goldschmied, Mitglied 
des Grossen Rats von 1784-98, Obervogt in Risch 1782-84 
ü. in Cham 1790-92. Sein Goldschmiedstempel zeigt einen 
Lindenzweig m it 5 B lättern. — 9. H a n s  J o h a n n  J a k o b .  
1752-1829, Nagler seines Zeichens, Seckeim eister 1807. 
Mitglied des Rats von 1816-20, Aufseher der Gemeinde
güter (Allmend) 1816, Mitglied des Rats, der zur Beaufsich
tigung des Getreidehandels 1818 eingesetzt wurde. Vor
steher des Almosenwesens von 1821-29. — 10. F r a n z  
M i c h a e l ,  1793-1848, Arzt in Löbern und von 1830 an in 
päpstlichen D iensten. — Siehe J. M. W eber-Strebel : Aus 
dem  Geschleckte der A . in  Z u g , im Zuger N eujahrsbla tt, 
1916. — S K L  I. [ A . W e b e r  u . W .  j . M e y e r .]

B. K a n to n  L u z e rn . Man begegnet dieser Fam ilie in 
m ehreren  Gemeinden des Amtes Luzern : sie erh ie lt das 
B ürgerrecht Luzerns 1550. — 1. H a n s  J a k o b , Bürger von 
L uzern u. Augsburg, apostolischer und kaiserlicher Notar, 
w ar von 1655-89 Vogt des Stiftes Zurzach; er tru g  alle 
Z inslisten des Stiftes zusam m en u. vereinigte die haupt
sächlichen U rkunden in 5 grossen K atasterregistern. In 
A nerkennung seiner langen und treuen Dienste gab ihm 
das Stift am 2. iv. 1670 das Schlösschen Mandach in Zur
zach zu Erhielten, das er aus eigenen Mitteln, d. h. m it 
m ehr als 1000 Gulden, von 1671-73, fast neu erbaute.

Siehe Hans H uber : Gesch. des S tif te s  Zurzach, p. 294. — 
W. M erz: B urg  an  lag en  u n d  W ehrbauten  II, p. 612, 614. 
675. — 2. M ic h a e l , von Luzern, * 1673, Benediktiner in 
Fischingen, schrieb über das Frauenkloster M ariahilf in 
Altstätten (Mülinen : P rod r.).— [P. x . w .] — 3. V in z e n z ,  
OSB, Konventual des Klosters Beinw il-M ariastein (So
lothurn). * 29. i. 1676 zu Luzern, leistet Profess 4. v. 
1692, w ird  4. iv. 1699 zum Priester geweiht, Professor der 
Theologie u. Philosophie, apostolischer Notar, Sekretär 
des Kapitels u. Archivar, Praepositus oeconomiae des 
Stiftes. -[ 5. xr. 1747 in M ariastein. L iterarisch  sehr 
vielseitig tätig. Von ihm sind folgende W erke bekannt :
1. Joachim  (Seiler) A 6t des Gottshusz F ischingen hei
lige E rgelzlichkeiten , etc. Aus dem Lat. ins Deut
sche übersetzt. E insiedeln 1709. — 2. Christliche Leich- 
P red ig t, bey... E hrenbesta ltung  E ssonis... secundi, 
A bbten  {von) Beinw eil..., den i l  M artii 1710. Ge
druck t 1710. — 3. Prothocollum  eleclionis A u g u slin i  
(G lutz) coadjutoris 1719. MS. — 4. Liber in  8°, qui con- 
tinet m issa s... cu m  p sa lm is ... p er to tu m  a n n u m ... I te m  
a n n iversarium  Beinw ylae. 1719. MS. — 5. G eneral-Re
g istra tu r aller D okum enten  in  dem  äusseren u . inneren  
Archivio. 1720. MS. — 6. C alendarium  p erp e tu u m , tarn 
fes to ru m  fixo ru m  quam  m o b iliu m ... ad  u su m  et com- 
m o d ita te m ... M onasterii B einw ilensis... 1728. Am Schluss 
A nn iversa ria  sollem nia. MS. — 7. H ausz-Buech der Prob- 
stey ... S t .  Panlhaleon. 1734. MS. — 8. D irec to r iim  can- 
tus p ro  choro cum  ordine pro fessionis... 1735. MS. — 9. 
P ensus debitus servitu tis religiosae B enedictinae in  Pe
tra  M ariana. 1736. MS. — 10. Chronica dom estica Mon. 
S. V incen tii... in  B einw iler a p r im a  eius fu n d a tio n e , 
quae fa cta  est A. Chr. M L X X X V  usque ad m oderna  
tem pora, ad a n n u m  sc. M D C C X X III. MS. Dies ist das 
Hauptwerk A’s und für die Geschichte des Klosters g rund
legend. Es en thält in 16 grossen Folianten eine Ja h r für 
Jah r fortgeführie Darstellung der W eltgeschichte im allg. 
und der zeitweise höchst bewegten K lostergeschichte im 
bes. Das riesige W erk wurde auf die kräftige Initiative 
des rüh rigen  Abtes Augustin II. Glutz 1723 begonnen und 
1732 vollendet. W enn es schon kom pilatorischen C harak
ters ist. so h a t es doch durch die zahlreichen Kopien von 
Originalien, nam entlich auch der Diarien der Aebte und 
vieler Briefe, bes. der schönen und eleganten Schreiben 
des K losterpatrons H. J. vom Staal an den Adm inistrator 
W olfgang Spiess, und durch  die lokalgeschichtlichen, 
nam entlich die Oekonomie des Klosters betr. Notizen ei
nen unschätzbaren W ert. (St. Arch. Sol.) — 11. D ia riu m  
h istoricum ... authore Henrico Panthaleone pliysico Ba- 
siliensi... em en d a tu m  et a u g m e n ta tu m  opera... P. V in
centii A ck lin ... 2 Bde. In diesem W erk ist auch eine 
Art C hronik des Klosters Beinwil 1572-1745 enthalten. 
MS. — LE- Tatarinoff.] — 4. B e r n h a r d ,  Bruder des Vin- 
cenz, Dr. theol. gegen 1720, P fa rre r in Endingen und 
V ilmergen, Verfasser eines erbaulichen W erkes. — 5. 
I l d e f o n s ,  B ruder von N r 3 u. 4, * 1737 in Horw, Franzis
kaner 1756, Lektor der Philosophie in Regensburg, B ru
der G uardian in  Speier 1774, Freiburg 1777, W erth en 
stein 1779, Luzern 1781, Beichtiger im Muotatal 1783, 
Gustos in Luzern 1791 ; er schrieb 1780 : De libertatibus 
Helvetiae circa sacra; e r w ar auch M athem atiker. — 6. 
N i k l a u s  R u d o l f ,  von Luzern, * 1685, P farrer u. Kam mer
h e rr in Ufhusen 1723, y  1756. — 7. Ignaz oder Pater 
Mansuet, Sohn des Ludwig, * 1695, Zisterzienser in St. 
U rban, Senior 1768, schrieb über die Schlacht bei Sem 
pach (Mülinen : P ro d r ). — 8. L e o n z ,  Hauptm ann der 
Brigade E ntlebuch 1782. fP. X.W.]

A C L E N S  (Kt. W aadt, Bez. Morges. Siehe GLS). 1002 
A stlegus. Gegen 1100 Asclens, von einem germ anischen 
Nam en, verwandt m it der weiblichen Form  Ascila. 
Zuerst zur H errschaft Cossonay gehörendes Dorf, dann 
seit 1410 zur H errschaft Vullierens. 1665 abgelöst zu 
Gunsten von B ernard de Budé, der es 1675 fü r 75 000  Gul
den an die Stadt Morges verkauft. Die Kirche, 1228 P fa rr
kirche, befand sich im  Chiblie-Quartier im N. des Dorfes 
und gehörte zur Propstei Saint Maire in Lausanne. Im  
SW des Dorfsprengels heisst ein Feldweg C hem in de 
la guerre  und soll von den Röm ern gebaut worden sein. 
Eiii anderer W eg füh rt den charakteristischen Namen 
é l r a z . - D I l V  1, p. 16. [M. R ]

A C Q U A C A L D A  ( A Q U A  C A R I  DA) (Kt. Tessin, Bez.
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Elenio, Gem. Olivone). An der Lukm anierstrasse gelegene 
Ortschaft. Schon 1228 genannt in einem Prozess (5. vi. 
und 15. XI.) zwischen den N achbarn von Olivone und 
den Herren von Torre um den Besitz von Ländereien in 
Segno, von P ortera  bis Acquacalda. Auch in  den Ge
m eindeverordnungen von Olivone erwähnt. — Meyer: 
Blenio u n d  Levenlina. — M artignoni : Schem a Storico
giuridico del P a triz ia to  ticinese. [I)1' G. T.]

A C Q U A  M A R Z A ,  heute AVA M A R T S C H A  (faules 
W asser). R hätorom anische Bezeichnung der Schwefel
quelle von Alvaneubad. S. d.

A C Q U A R O S S A  ( A C Q U A  R O S S A )  (Kt. Tessin, Bez. 
Blenio, Gem. und Pfarrei Lottigna). Ort, benannt nach 
den dortigen Eisenquellen. Schon im 18. Jah rh . bestand da 
ein kleines Bad, das laut einer Beschreibung des Blenio- 
tales aus dem 19. Jah rh . die Jahreszahl 1798 trug. Die 
heutige Anlage wurde um die Mitte des 19. Jahrh . 
erstellt. Im  Norden der Alpen fast unbekannt, erfreu t sich 
diese K uranstalt a lljährlich  eines regen Besuchs aus dem 
Tessin und Italien. — B Stor. 1890. — Giacomo-Mosè Ber
toni : Les eaux therm ales acidulés , salines, ferrug ineu
ses, arsénicales avec lith ine  d ’Acquarossa. [Dr. G. T.]

A C Q U E N E A Z ,  s. AQUINEAZ.
A C Q U I N O ,  s. AqüINO.
A C R O N I U S ,  Joh., aus Friesland, daher F R I S I U S  

genannt. 1542 in Basel im m atrikuliert ; schon 1547 Ma
gister und  zugleich auch Professor der Mathematik. Von 
1549-53 bekleidete er daneben auch die Professur der 
Logik. 1564 w ird er zum Dr der Medizin e rnannt, -{- 
aber noch im gl. J. an der Pest. — Thomm en : Gesch. d. 
Univ. Bas. 1532-1632. [A. B.]

A C R O N I U S  L A C U S .  Alte Benennung des Boden
sees. S. d.

A C T E  C O N S T I T U T I F  (Kt. Genf). Damit bezeichnet 
m an einen Abschnitt der Verfassung vom 5. H. 1794, der 
auf die E rk lärung  der Rechte und Pflichten des Bürgers 
folgt und vor den politischen Gesetzen steht. Seine 49 Art. 
bilden den G rundstein der ganzen oberwähnten Verfass
ung und sollten im Oppositionsfall über die eigentlichen 
Gesetze die O berhand behalten. [C. R . ]

A C T E  S O U V E R A I N .  So w urden 2 Beschlüsse ge- 
heissen, die bei der Revolution vom 14. II. 1845 von den 
zur « Volksversammlung des Kant. W aadt » vereinigten 
B ürgern gefasst w urden. Der 1. Acte souverain vom 14.
I I .  en thält die Bezeichnung der provisor. Regierung und der
2. vom 15. II. die Auflösung des Gr. Rates. [Favey.] 

A C T E S  d’oubli, de réunion et de paix (Genf). Nach 
heftigen Entscheidungskäm pfen auf politischem , sozialem 
und ökonomischem Gebiete erliessen die Genfer in der Ab
sicht, einen Beweis gegenseitiger Toleranz zu geben, die 
sog. Actes d’oubli. Es sollten dadurch  nam entlich persön
liche Gewalttaten in Vergessenheit gebracht werden. Es 
war daher oft nichts anderes als eine m ehr oder weniger 
allgemeine A m nestieerklärung, genehm igt allerdings 
durch  die Volksabstimmung (20. xn. 1734, 1. xi. 1737,
9. m . 1768, 2. vin. 1793). Die Initiative hierzu entsprang 
übrigens oft den politischen Parteiversam m lungen. 31. 
vin. 1795 wurde eine von zahlreichen Bürgern Unterzeich
nete B ittschrift den Bürgerm eistern und dem Conseil 
adm in istratif überreicht zum Erlass eines Acte de réu 
n ion  et d ’oubli. Derselbe wurde denn auch 24. ix. 1795 in 
der Kathedrale von St. Peter feierlich verkündet, wobei 
die Bürger aufgefordert w aren, alle Parteiabzeichen zu 
entfernen und n u r die Genfer Kokarde zu tragen. — 
Vergl. Rivoire : B ibliographie. S. Genève. AE. [G. R . ]  

A C T U A I R E  ( Aktuar) (Genf). Name einer Amts
schreiberstelle (18. Jahrh .). — Vergl. Rivoire : Biblio
graphie. [G. R.]

A D A  oder A D A M  U S .  Abt des Klosters Disentisvon 1089 
bis 1121. Kaiser H einrich V. bestätigte ihm  die Freiheit 
seines Klosters und erklärte  dasselbe als reichsunm ittel
bar, sodass weder ein Bischof noch Herzog, noch Graf, 
noch Kastvogt irgendwelche Gewalt über dasselbe haben 
sollen. — Th. v. Mohr : Regesten des S tifte s  D isentis. 
Chur 1848-52. — Th. von Mohr : Codex dip lom at. 1 ,150 f. 
— Thommen : Urk. I. N r 107. [F.P.]

A D A L B E R O .  Der Name ist zusammengesetzt aus ahd. 
adal vornehmes Geschlecht (vergl. die folgenden Namen 
m it A dal- Adel-], und ahd. bero —  Bär. Drei Vertreter 
dieses Namens w aren Bischöfe von Basel und zwei1 Aebte

von Disentis. — A d a l b e r o  I ., Bischof von Basel 898-915, 
heisst noch 898 A uguslensis ecclesiae presu l;  er ist Pro- 
pinquus  u. Consanguineus des heil. Benno, Bischofs von 
Metz, der 940 in Einsiedeln starb. W ohl durch ihn veran
lasst, schenkte Adalbero Sierenz an Einsiedeln. — Vergl. 
Bas. C. VII, p. 4 6 7 .-  UStG , p. 716. -  Trou il lat I, p.128. 
— A d a l b e r o  IL , Bischof von Basel 999-1025. König 
Rudolf III. von Burgund schenkte demselben das Kloster 
Moutier-Grandval m it allen seinen Besitzungen im Jahre 
999. -  Vergl. Bas. C. VII, p. 467. -  T rouillat I, p. 1 3 9 .-  
A d a l b e r o  III., Graf von Froburg. Bischof von Basel 1134- 
T 1137. W ohl Sohn Graf Herm anns I. von Froburg, 
sowie B ruder des ihm auf dem Bischofsstuhl folgenden 
Bischofs Ortlieb und der Helwig, Ehefrau Herzog Ber- 
tholds IV. von Zähringen. E rscheint schon 1130 als Prior 
zu St. Blasien und zugleich auch als Abt zu Neuenburg, 
später auch zu Prüm , f  am kaiserl. Hoflager zu Arezzo, 
wohin er gereist war, um  König L othar im Aufträge der 
Klosters Monte Cassino zu bitten, zwischen ihm und dem 
Papste zu verm itteln. — Vergl. GHS, p. 29. — Trouillat 
I, p. 269. [A. B.]

A d a l b e r o  I. Der Ueberlieferung nach Abt des Klosters 
Disentis 637-70. U nter ihm soll das Kloster im Jahre 
670 von den Hunnen von Grund aus zerstört worden 
sein. Abt Adalbero und m ehr als 30 Konvenlualen, die 
sich noch in demselben aufhielten, wurden um gebracht. 
Die T radition weiss ferner von einem Verzeichnis der 
Gegenstände und Kostbarkeiten, die bei diesem Anlass 
nach Zürich geflüchtet worden seien. W enige Tage 
später sollen dann die Hunnen bei Disia unweit des 
Klosters geschlagen und beinahe aufgerieben worden 
sein. Das Kloster aber blieb von da an sechzig Jahre 
lang verödet. — Th. v. Mohr : Regesten des S tifte s  Disen- 
lis N r 6 und 7. — Th. v. Mohr : Codex d iplom aticus  III, 
N r 4. — P . P l. a Spescha, sein Leben u n d  seine S ch rif
ten, hg. v. F. P ieth und K. Hager. Bümpliz, Bern 1913. — 
A d a l b e r o  II. Nach der Ueberlieferung der fünfte Abt des 
Klosters Disentis, soll ungefähr von 773-91 regiert ha
ben. Nach der Synopsis annal, m onast. D isert, starb er 
schon 778. — Vergl. das Verzeichnis der Aebte bei Th. v. 
M ohr: Regesten des S tifte s  D isentis, Chur 1853. [F- P-l

A D A L B E R T .  Name verschiedener Persönlichkeiten, 
Aebte u. Grafen der Ostschweiz u. des W aadtlandes. Der 
Name, der dem m odernen A lbert entspricht, enthält als 
zweites Glied das ahd. Adjectiv bercht =  strahlend, leuch
tend (englisch bright).

A e b te  v o n  D i s e n t i s .  — A d a lb e r t  I.  ( B r i d l e r ,  von Bi
schofszell, im Thurgau, stammend), Abt von Disentis 1643- 
55. Bald nachdem  er seine W ürde angetreten, schlossen Abt 
und Konvent m it der Landschaft Disentis einen Vertrag 
zur Beseitigung der seit längerer Zeit bestehenden Miss
verständnisse. (Siehe Art. D is e n t i s ) .  — Th. von Mohr : 
Regesten des S tifte s  D isentis, Nr325, 326. — C. Decurtine : 
Landrichter Nicolaus Maissen, p. 51 ff. — P. P l. a Spe
scha, sein Leben u n d  seine Schriften , p. 49-52.

A d a lb e r t  II.  ( v o n  M e d e l - C a s t e l b e r g ) ,  1655-96 Abt 
von Disentis, aus dem alten Tavetscher Geschlecht de 
Medèl, ein hochgebildeter Mann. E r bezog als erster den 
Freiplatz, den die katholischen Orte im Collegium de p ro 
paganda  fide  zu Rom für Disentis ausgewirkt h a tten . 
Daselbst erwarb er sich den Grad eines Dr. theol. auf Grund 
einer Diss. De Deo uno et trino, die m it der W idm ung 
an den Kardinal Barberini zu Rom im Druck erschien. 
Mit 27 Jahren zur Abts würde erhoben, führte er während 
einer 40jähr. Regierung das Kloster zu neuer Blüte. Das 
alte Kloster erschien ihm zu unbequem und zu unansehn
lich. Er riss es, ausgenommen die M uttergotteskirche, nie
der und baute es nach einem noch erhaltenen Plan von 
Grund aus neu auf. Das wichtigste Ereignis aus seiner 
Regierungszeit ist der S treit zwischen dem Kloster und 
dem Bischof betr. die Inkorporierung von 18 Oberländer 
Pfründen. (Siehe Artikel D is e n t i s ) .  — Neben seinen Regie
rungsgeschäften war Abt Adalbert II. auch historiogra- 
phisch tätig. Er schrieb das Leben der Aebte seit der 
G ründung des Klosters. Dieser Catalogus A b b a tu m  ging 
beim Brand von 1799 verloren. Auf seiner Darstellung 
fassen im wesentlichen auch die Biographien der Aebte, 
wie sie in der Synopsis, in E ichhorn und Van der Meer vor
liegen. — J. Cahannes : Das K loster D isentis vom  Ausgang  
des M ittelal ters bis zum Tode des Abtes C hristian von Ca-
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slelberg 1584. Stans 1899, p. 8 .— J. G. Mayer : Geschichte 
des B is tu m s Chur. 1914, II, p. 386-89. — P. B. B erther: 
I I  c u m in  della  Cadi de 1656. B isentis 1911. — C. Decur
tine : L andrich ter Nicolaus M aissen. — P . PI. a Spescha, 
sein  Leben u . seine S ch riften ,  p. 52, 59.

Adalbert III  ( D e f u n s ) ,  169(3-1710 Abt, von Disentis, 
I 1716, ein fein gebildeter, gelehrter 

M ann. Seine Heimat w ar Acletta in der 
Nähe von Disentis. W ährend  seiner 
ganzen Regierungszeit beschäftigte er 
sich dam it, die N achrichten  zur Klo
ste r- und Landschaftsgeschichte zu
sam meln und zu bearbeiten. In n ich t 
weniger als 7 Bänden erzählt er in sei
nen A nna les M onasterii D isertinensis 
dio Geschichte des Klosters von Anfang 
an bis auf seine Zeit. Auch dieses W erk 

w urde an dem unglücklichen 6. V. 1799 ein Raub der 
Flam m en. Die Daten und tatsächlichen Angaben dessel
ben aber sind erhalten geblieben in der Synopsis A n n a -  
liu m  M onasterii D isertinensis. Diese entging der Kata
strophe von 1799, weil sie schon vorher in m ehreren 
Exem plaren ausserhalb des Klosters verbreitet war.
Auch sie hatte den gelehrten Adalbert Defuns zum Ver
fasser. E r beschrieb ferner ausführlich  den Sagenser- 
handel von 1701 und übersetzte lateinische Schriften ins 
Romanische. Viel Zeit verwendete er auch auf den 
Ausbau des Klosters, besonders der M artinskirche, die 
von Bischof Ulrich von Mont 1709 eingeweiht w urde. Er 
bereicherte die Bibliothek des Klosters und galt als 
ein Vater der Armen und Notleidenden. — P . P l. a S p e 
scha, sein Leben u. s. S ch riften , p. 58. — J. Cahannes : 
Das K loster D isen tis ..., p. 8  ff. [F. P .]

A e b t e  v o n  A l l e r h e i l i g e n  (Schalfhausen). Adalbert I. 
von Metzingen (W ürttemberg. Oberam t Urach), Abt des 
Klosters Allerheiligen in Schaffhausen 1099-1131. Er war 
Nachfolger des aus dem Kloster vertriebenen Abtes Ger
hard , und da er im V erdacht stand, gegen letzteren in tr i
giert zu haben, m usste er zuerst vor dem Bischof Gebhard 
von Konstanz seine Unschuld beteuern, bevor er von die
sem bestätigt w urde (QSG  III , 164). Adelberts E ltern 
E berhard und Richinza von Metzingen und seine Brüder 
E berhard  und B erthold schenkten 1102 dem Kloster Aller
heiligen Güter in  Bleichstetten (QSG  III, 67). W ährend 
seiner Regierung kam  es zu erb itterten  Streitigkeiten mit 
dem Klostervogte Adelbert von M örsberg, die 1122 ver
traglich  beigelegt w urden (QSG, III, 100), ebenso m it dem 
Bischof von Konstanz wegen der Güter Tutos in W agen
hausen. Das neue M ünster, von Abt Sigfrid 1087 begonnen, 
wurde u n ter A. zwischen 1102 und 1104 vollendet. Aul 
seine Bitten iiberliess der ihm  befreundete Erzbischo, 
Bruno von T rier die Leichnam e der Heiligen Gonstans, 
Alexander und L eguntius dem Kloster Allerheiligen als 
kostbare Reliquien. U nter A. erlebte das Kloster eine 
Zeit grosser Blüte. — XL 1,35. — Mülinen : Helv. Sacra, 
I, 120. — Kirchhofer : N bl. 1824. — Baumann : Das Klo
ster A llerheiligen  in QSG  III. — Ferner die im  Art. 
A l l e r h e i l i g e n  angeführte L ite ra tu r. — A d a l b e r t  II., Abt 
des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen, urk . erw ähnt 
1145, regierte wohl n ich t lange, nach Kirchhofer und 
Baum ann n ich t vor 1141 und n ich t nach 1148. Mülinen in 
Helv. Sacra  I, 120 erw ähnt u n ter dem Jah r 1179, aber 
ohne Quellenhinweis, auch einen Adalbert III. — Bau
m ann : Das K l. A hgen  (QSG  III, p. 114,118,184). — K irch
hofer : N bl., IV, 2. — Rüeger, p. 1119. — IX JII, N r 
6-10, 12. [ W e r n e r . ]

Adalbert  auch B a l d e b e r t  genannt, e rster Abt des 
Klosters Pfäfers. E ichhorn, dem W egelin u. Mayer folgen, 
n im m t an, A. sei un ter P irm in  u. Ileddo in Reichenau 
erzogen u. von dort um  das Ja h r 731 m it 11 Gefährten 
nach Pfäfers geschickt worden. Im  Jah re  751 zum Bischof 
von C hur geweiht, habe er schon 754 auf diese W ürde 
resign iert, um die L eitung des Klosters allein wieder zu 
übernehm en. Als A btu . Bischof erw ähnt ihn die K loster
ordnung Gerolds von H irsau  vom Ende des 11. Jah rh  ; 
als A tha lbertus abbas de Fabarias un terschrieb  er die 
Synode von Attigny vom Jahre 765. — Eichhorn : Episc. 
du r. — Mayer : Gesch. des B ist. Chur, I. — W egelin : 
R egesten. [J.M.]

A d a l b e r t  ( A d a l b r a c h t ) ,  Abt von R heinau, f  26. vm.

I 992. -  S. Pupikofer I, 244. -  MVG  XIX, p. 52. -  Hohen- 
baum van der Meer : Geschichte des Gotteshauses R h e i
n a u  (1778), p. 49.

A d a lb e r t ,  Propst zu Ittingen. Adalbert, Berchtold u. 
U lrich v. Ittingen, D ienstm annen der Grafen von Kiburg, 
stifteten m it Bewilligung des Bischofs von Konstanz ein 
A ugustiner C horherrenstift in ih rer Burg und traten 
zugleich in dasselbe ein. Der Papst Eugen III. bestätigte 
die Stiftung 24. i. 1152 (TU  II, N r 33 u. UStG  U l, 694). 
Adalbert w urde der erste P ropst des Stiftes, das von Herzog 
W olf VI. von Ravensburg freigebig ausgestattet worden 
ist (UStG  III, 697. -  TU  II, 35). [ S c h . ]

G a u g r a f e n  i m  T h u r g a u .  — A d a l b e r t .  Einst w urden vier 
solche unterschieden. Es ha t sich aber herausgestellt, 
dass die 3 von N eugart in seinem Codex D ipl. I, sub N r 
156, 169, 192 aufgeführten U rkunden falsch d a tie rt sind, 
weil auf einer Verwechslung Karls des Dicken m it Karl 
dem Grossen beruhend. Auch der von Pupikofer als Adal
bert I., Sohn des Grafen H unfried v. Rätien, fü r die Jahre 
835-37 genannte T hurgaugraf dürfte, die Aechtheit der 
beiden Urkunden, in welchen er genannt w ird (UStG  I, 
N r 356 u. 370), vorausgesetzt, bestenfalls als Stellvertreter 
des Gaugrafen Gerold gelten, der vor- u. nachher u . zwi
schenhinein bis 840 als Gaugraf genannt w ird . Dagegen ist 
in zahlreichen Thurg. U rkunden als Gaugraf im Thurgau 
bezeugt : — A d a l b e r t  I. 860-94 (UStG  H, N r 471-691). 
Derselbe w ar m it Emm a, der Gemahlin Ludwigs des Deut
schen, verw andt und w ird gelegentlich der «Erlauchte» 
(in lustris) genannt. Mehrmals w ird er auch in Zürcher 
U rkunden, allein oder neben dem Zürichgaugrafen Ge
rold genannt. Nach den A nnales E insiedlenses  hat er 
die Mörder des hl. M einrad bestraft. — Pupikofer : P, 
p. 151. — UStG  II, N r 471-691. — R a d p erti casus S. 
Galli, p. 210. — Auf ihn folgt im  Amt als T hurgaugraf 
sein Sohn : A d a l b e r t  II. 894-910. Ob Adalbert I. wie P u 
pikofer annim m t, m it dem in Scheer- und A lpgauurkun
den genannten Grafen gleichen Nam ens identisch ist, 
dürfte denn doch zweifelhaft sein. Starb durch Mörder
hand auf Anstiften Salomons II., Bischofs von Konstanz. 
— UStg  II, N r 692-763. — Poupardin : Le royaum e de 
Bourgogne. [ S c h . ]

G r a f e n  v o n  R æ t i e n .  —  A d a l b e r t .  Angeblicher Sohn u. 
Nachfolger Hunfrieds, des ersten  Grafen von C urrätien . 
E r soll sich um das Ja h r 824 durch  bewaffnete Hülfe seines 
Bruders in einem  Treffen bei Zizers in den Besitz seines 
Erbes gesetzt haben. —  A d a l b e r t ,  Graf von Oberrätien 
958-76. — Vergl. P. C. P lanta : Das alte R ätien . 1872, 
p. 354, 359, 362, 396. — P. C. Planta : Die currätischen  
H errschaften  in  der Feudalzeit. 1881, p. 11. [F. P . |

W a a d t l a n d .  Name verschiedener Persönlichkeiten im 
W aadtland um s Ja h r 1000 herum . A d a l b e r t ,  M arkgraf 
(von Burgund, diesseits des Jura) ist vor 993 Zeuge bei 
e iner Schenkung in Gimel ; er hä lt im Jun i 1001 in Orbe 
G ericht ; w ird noch 1013 erw ähnt, aber es steht n icht 
fest, ob er bereits tot oder noch am Leben ist. Graf 
Adalbert w ohnt im Okt. 993 der W ahlbestätigung des Ab
tes Odilon von Cluny durch  den König von B urgund bei 
und 998 der G ründung des Klosters Bevaix ; e r  t r it t  1002 
bei der G erichtssitzung von Eysins als Pfalzgraf auf (Graf 
der W aadt w ar dam alsTeudon); er scheint der Vorfahr der 
H erren von Grandson zu sein. — Vergl. C harrière  : Les 
D ynastes de Grandson. — Poupardin : Le royaum e de 
Bourgogne. — Reymond : L ’Evêque de Lausanne, comte 
de Vaud. [M. R .]

A D A L B E R T , ist am 18. m . 877 Vogt (aavocatus) 
der Aebtissin Bertha vom Fraum ünster Zürich ; 889 
kom m t ein Adalbert als Vogt des Grafen E berhart bei 
einer Schenkung an die Abtei vor. — UZ I, N r 131 und 
153. [F. H.l

A D A L G A U D U S , Bischof von Genf. Nach der « Bible 
de Sain t-P ierre»  gibt es 2 Bischöfe dieses Nam ens. Doch 
gilt n u r  die E rw ähnung desjenigen als sicher, der 927 
der E insegnung des Bischofs Liban von Lausanne bei
wohnte. Dem ändern, der nach 1019 gelebt haben soll, 
w ird  eine Münze zugeschrieben : A dalgedus eps : — 
Geneva civitas, deren E chtheit jedoch bezweifelt w ird. — 
Der Name enthält als zweites Glied das altdeusche W ort 
gaut, göz, e ig e n tlic h e  Gote, das in altdeutschen Namen 
sehr beliebt ist ; er ist wohl identisch m it dem folgenden 
Namen (s. Förstem ann P  169, 606 ff). [ M .  R .]
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A D A L G O T T .  Drei V ertreter dieses Namens wurden 

Aebte von Disentis. — A d a lg o tt i .,  der K lostertradition 
nach 1012-31 Abt von Disentis, ein Einsiedler Mönch, soll 
das Andenken eines Heiligen hinterlassen haben. Die Ver
leihung der Abtei Disentis an den Bischof von Brixen 
durch Kaiser H einrich II. im Jahre  .1020 als Beloh
nung für geleistete Dienste w ürde som it in die Regierungs
zeit des Abtes A. I. fallen. Indes scheint dieser Abt bis 
jetzt u rkundlich  n icht bezeugt zu sein. — J. G. Mayer: 
Geschichte des B is tu m s Chur. 1914 I, p. 187. — Th. v. 
M ohr: B egesten der B ened.-A btei D isentis. 1853, p. 8. —
li. Hoppeier: S tu d ien  zur Gesch. des S tifte s  D isentis im  
M itte la lter (.JHGG 41, 1911, p. 5). — A d a lg o t t  II.,  der 
Heilige, ein Schüler des hl. B ernhard von Clairvaux, der 
Ueberlieferung nach zugleich Abt von Disentis (1150-00) 
und Bischof von C hur (1151-00). Als Abt von Disentis ist 
er u rkundlich  vorläufig n ich t bezeugt. Als Bischof von 
Chur erhielt e r am 4.11.1151 in Mainz die Konsekration. Er 
gilt als ein durchgreifender Reform ator des Bistums, ein 
tapferer Verteidiger der k irchlichen Rechte, ein Förderer 
des religiösen und besonders des klösterlichen Lebens und 
als ein W ohltäter der Armen. In  der Stadt C hur bestand 
bei der Kirche St. M artin ein Spital, welches Bischof 
Remedius zu Anfang des 9. Jah rb . gegründet haben soll. 
Um dasselbe seinem Zwecke zu sichern und die Anstalt 
durch  strenge Aufsicht und Ordnung fruchtbringend 
zu machen, übergab er es den Praem onstratensern von 
St. Luzi und verpflichtete dieselben, für die Armen ge
hörig zu sorgen. Dem Kloster St. Luzi schenkte er auch 
die Kirche zu Müstail und was zu ih r gehörte, nachdem 
die Nonnen aus dem einstigen Frauenkloster zu Müstail 
von den Vorgängern Adalgotts vertrieben worden waren. 
Die Klöster ltazis, M ünster und Sehännis reform ierte er 
im Sinne einer strengeren Disziplin. In der Stiftskirche 
zu M arienberg weihte er am 13. v i i .  1160 die Krypta m it 
3 Altären. Bis in die neueste Zeit befand sich in der Adal- 
gottskapelle zu M arienberg das Bild des Bischofs Adalgott. 
Für sein Hochstift erw irkte er besonders durch  eine 
Schenkung Ulrichs IV. v. Tarasp eine ansehnliche Ver
m ehrung des Besitzes an M inisterialen, Eigenleuten und 
Besitzungen im Vinschgau, Oberinntal, Unterengadin, 
Bergell, Oberhalbstein, Schanfigg. Am 3. x. 1160 starb 
er im Kloster Disentis und wurde dort begraben. Er 
wurde früh als Heiliger verehrt. Nach der Ueberliefe
rung  w ar sein Grab lange vergessen gewesen, bis Abt 
Adalbert I. am 30. vi. 1676 das Grab öffnen und die 
Ueberreste in einem kostbaren Sarge wieder beisetzen 
Hess. — J. G. Mayer: Inc. cit. I, 206-13. — R. Hoppeier: 
loc. eit. — P ro p riu m  Desertinense, p. 8. — P . P l. a 
Speschci, sein Lehen u n d  seine Schriften .  1913, p. 53 f. 
—  A d a lg o t t  III.,  ( W a l l e r )  aus R inggenberg bei 
T runs, Abt von Disentis 1826-46. Er w urde als der Sohn 
wohlhabender E ltern 1765 geboren. Diese Hessen ihm 
eine gute Bildung zuteil werden. Dann widmete er sich 
zuerst der Landw irtschaft. E rst in späteren Jahren  ent
schloss er sich zum Klosterleben. Im  Jahre  1791 legte er 
im Kloster Disentis sein Ordensgelübde ab. 1795 wurde 
er zum P riester geweiht. U nter der Regierung des Abtes 
Laurenz verwaltete- er das Amt des klösterlichen Oelco- 
nomen. E r w ar ein heftiger Gegner der Franzosen und 
übertrug  den Hass gegen sie auch auf seine drei Brüder. 
Zwei von ihnen fielen im Kampfe bei Reichenau, der 
dritte  wurde zu einem Krüppel geschossen. Als Abt 
scheint sich A. III. n icht bew ährt zu haben. Grosse Miss
stände schlichen sich ein. Einige junge Konventualen 
zeigten sich rebellisch und neuerungssüchtig. Die Ver
ordnungen, welche der Abt von Einsiedeln bei einer 
Visitation erlassen hatte , wurden n icht befolgt. Deshalb 
ersuchte der Bischof von Chur am 20. I. 1846 den N un
tius, m it seiner Autorität einzuschreiten. Daraufhin e r
folgte am 20. II. 1846 die Resignation des 81 Jahre alten 
blinden Abtes. — P . P l. a Spescha, sein Leben und  seine  
S chriften . 1913, p. 183. — J. G. Mayer: Geschichte des 
B istu m s Chur. 1914, II 695. [F. P.]

A D A L H A R D .  B ruder des thurg . Grafen W arin (der 
als Graf im Thurgau 754-71 erscheint). E r selbst war 
n icht Graf im T hurgau, sondern in der Baar und tra t  
m it seinem  B ruder 768 zu Karl dem Grossen über. — 
Pupikofer I"2 130. [Gz.]

A D A L H A R T .  E rscheint als Graf im Thurgau in

U rkunden d. J. 920 und 926 (StU B  UI, N r 781 u. 785). 920 
präsidierte er einem Landtag zu Erchingen (bei Frauen
feld). — Pupikofer P  193, 259. — TB. 1916. p. 75. [Sch.]

A D A L H A R T ,  v . I t t i n g e n  840-70. « Die alten gaben- 
charten meldend, dass zu des Abtz (Grimald 841-72) zelten 
ein edelman in dem Turgöuw, mit nam en Adalhart, 
und zu Ittingen gesessen, ein erlich gab an das closter 
zu St Gallen geben hab, dam it die m inderjärig  jugend 
daselbst desterbass underhalten , erzogen und geleit wer
den möchte. » — Vadian : Die kl. Chronik der Aebte, 523 in 
dessen Deutsche histor. Sehr. I, 163 1 ff. — A SG  1874, 
p. 2. [Sch.]

A D A L H E L M .  857-859, Graf im T hurgau, Verwandter 
des Königs Ludwig des Deutschen, Diakon (UStG  11, 
Nr. 460 f., 463 f., 466-69). Dass der Levita u. Diaconus 
Adelhelm, der in den Jahren  857 von Ludwig d. Deut
schen Schenkungen erh ielt und 865 Schenkungen ans 
Kloster St. Gallen machte (ib. Nr. 453 f. u. 511 f.) und 
873-90 Bischof v. W orms w ar, n icht wie Pupikofer P  150 
annim m t, m it dem Grafen identisch ist, geht klar aus 
dem W ortlaut der Urk. 453 hervor, wo beide deutlich 
unterschieden werden. Dagegen wäre möglich, dass er 
der Sohn des Grafen A. gewesen. [Send

A D A L H E L M  I. E rster Abt zu Engelberg. Siehe  E n 
g e l b e r g  (Stift).

A D A L O N G  ( A D A L O N G U S , A D E L U N G U S ,  
A D O L E N G U S ) .  Bischof von Sitten und Abt von Saint 
Maurice im W allis zur Zeit des Papstes Eugen H ., wel
cher von ihm spricht (825). Auf seine Veranlassung w u r
den die Mönche von St. Maurice durch 32 reguläre Chor
herren ersetzt. — Siehe: Briguet : Vallesia Chr., p. 128. — 
Gallia Chr. XII, 738. — de Rivaz : Opera hist. II. [L. M.]

A D A L R I C H  oder A D E L R I C H .  Sohn der Grafen 
Adalbert von C urrätien, soll zur Zeit des Bischofs Esso, 
(ca 870) die Verwaltung Rations inne gehabt haben. — 
Archiv fü r  die Gesch. der R epubl. G raub.; hg. v. Th. 
v. Mohr. II, 33. [F. P.]

A D A L R I C U S ,  Bischof von Basel 1025-25. v. 1040. 
W ird  auch U dalricus II. genannt. — Vergl. Bas. C. VII, 
p. 467.

AD A L W I N ,  Bischof von Basel. 9. Jah rh . Nachfolger 
von Bischof Fridebertus und Vorgänger von Bischof H art
wig. Zum Namen : ivin  =  Freund. — Vergl. Bas. C. VII, 
p. 320 und 467.

A D A M .  Geschlechtsname, der in Freiburg, Genf und 
in Oberdorf bei Solothurn und Umgebung vorkom mt.

A. F r e ib u r g .  Altes Bürgergeschlecht, ursprünglich  das 
G erberhandwerk treibend, das 1465-1668 14 Mitglieder des 
Rates der CG, 7 des Rates der Sechzig, 4 des Geheimen 
Rates, 2 Venner, 8 Landvögte, 1 Notar und 2 Chorherren 
des Kapitels St. N iklaus lieferte. — 1. P e t e r , Sohn des 
Ulrich, von Bern, wohnte in Düdingen, in einer Urkunde 
14. IV. 1358 als B ürger von Freiburg  genannt. — 2. Uni
scili, Mitglied des 1449 vom Herzog Albrecht von Oester
reich ernannten  Rates. — 3. U nter den 1476 in Grandson 
Hingerichteten Schweizern befand sich ein A. von Frei
burg. — 4. N ic o d , R atsherr und Venner 1462-99 ; Kas
tellan von Stäffis 1475 ; Teilnehm er am Schwabenkrieg. — 
5. P e t e r , R atsherr 1503. — 6. S im o n , N otar 1615. —
7. M a r t in , 1677 C horherr von St. Niklaus, f  1679. — 8. 
F ra nz  P e t e r  An t o n , der das hervorragendste Glied dieses 
Geschlechts gewesen zu sein scheint. Sohn von Johann 
Ludwig und Marie Elisabeth Juat, getauft in Freiburg
5. vi. 1688, widmete sich zuerst 7 Ja h re la n g  dem Kriegs
handw erk im Dienste Frankreichs, tra t dann ins P riester
sem inar St. N iklaus in Paris ein. W ar sukzessive Chor
h e rr von St. Niklaus in Freiburg  1715, S tad tpfarrer 1724, 
apostolischer Protonotar, Fiskal, Senior des Kapitels, 
R itter des päpstlichen Ordens vom goldenen Sporn. Sehr 
geachteter und verdienstvoller Mann, -j-15. x i i . 1758. Die 
alte St. Peterskapelle auf Les Places w urde 1737-38 u n ter 
seiner Leitung restau rie rt ; er kaufte ein Haus mit 
Scheune und Garten für den P rio r dieser Kapelle. Durch 
Verm ächtnis hinterliess er die Hälfte seines Vermögens 
den arm en Bürgern Freiburgs. Mit ihm  erlosch die Fa
milie A. — Vergl. Die Chroniken von Hans Fries, Peter 
v. Molsheim u. S terner. — L L  I, p. 28. — Holzhalb I, 
p. 6. — Raemy : Chronique fribourgeoise du  X V IIe 
siècle, p. 52 u. 127. — Berclitold: H istoire du canton 
de Fribourg  I, p. 320. — Apoll. Dellion: D iet, des pa-
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roisses d u  canton de Fribourg  VI, p. 341, 344, 360. — 
Brasey : Le Chapitre de l ’insigne et exem ple  collégiale  
de Sa in t-N ico las, p. 115. — W eitzel : R éperto ire général 
des fam illes dont les m em bres on t occupé les fonctions  
baillivales. [ R a e m y .]

B. G enf. Name von 5 aus Jargeau (Loiret), Rouen, Means, 
Metz und Paris stam m enden Geschlechtern. Dasjenige 
aus Paris hatte  als Stam m vater L u d w ig  A l e x a n d e r , Gra
veur, später E m ailm aler, dessen Sohn H e in r ic h  A l b e r t  
zur Zeit der Genfer Revolutionen eine politische Rolle 
spielte — Genève, A . E .  [C. R .]

AD A M.  Ein rä tischer Edelm ann, der im  W algau 
(Vorarlberg) seinen Hauptbesitz hatte. E r w ard wegen 
eines M ajestätsverbrechens, das höchst w ahrscheinlich in 
der T eilnahm e an der Verschwörung gegen Kaiser Otto I. 
im Jah re  941 bestand, zum Tod und Verlust seiner Güter 
verurte ilt. Doch konnte er sich flüchten und lebte als 
E insiedler u n ter dem Nam en Gerold an einem  schwer 
zugänglichen Orte, aber n ich t weit von seinen Gütern 
entfern t. Seine beiden Söhne U lrich und Kuno sollen 
der Legende nach Aufnahme im Stifte Einsiedeln gefun
den haben. Sicher aber ist es, dass er durch  den Einfluss 
des Abtes Eberhard bei der schwäbischen Herzogsfamilie 
von Otto I. zu F rankfu rt a. M. u n term  1. i. 949 begnadigt 
w urde, alle seine Güter zurückerh ie lt und sogar noch das 
Landstück, das er als E insiedler bewohnt, geschenkt be
kam. Adam, d. h. Gerold, kehrte aber n icht m ehr in die 
W elt zurück, sondern setzte in der liebgewonnenen Ein
sam keit sein Bussleben fort und schenkte einen Teil seines 
Besitzes dem Bistum  C hur und kurz vor dem Jah re  972 
den grösseren Teil auf feierliche W eise dem Stifte E in
siedeln. Diese B esitzübertragung geschah durch  Ueber- 

abe einer Erdscholle von dem zu schenkenden Gute. An 
em Ort, den er durch  seine Busse geheiligt, stiftete er, 

bezw. Einsiedeln, die der hl. Busserln Maria Magdalena 
geweihte P ropstei Frisen , seit dem Jahre  1340 urkundlich  
auch St. Gerold genannt. Gerold starb w ahrscheinlich 
am 10. IV. 978 und w ird  seit Jah rh u n d erten  als Heiliger 
verehrt. Vielleicht hat er dem später von Sax und Hohen- 
sax genannten  F reiherrengeschlecht angehört. W enigstens 
stam m t dieses Geschlecht aus der Gegend, wo Adam reich 
begütert w ar, und w ir finden in  der Folge gerade bei 
diesem Geschlechts den Taufnam en Gerold. Bei dieser An
nahm e liesse es sich auch seh r leicht erk lären , w arum  
m an seit dem 15.-16. Jah rh . den hl. Gerold fü r einen 
Sachsenherzog ausgab. Als Herzog w ird der hl. Gerold 
bildlich dargestellt auf dem Propsteisiegel von St. Gerold, 
das an einer U rkunde vom 27. iv. 1501 zum ersten Male 
vorkom mt, als R itter auf einem  Flügel des Hochaltars der 
alten St. Annakirche zu Brederis bei Rankweil (Vorarl
berg) vom Jahre  1506. — Die Propstei St. Gerold im 
Grossen W alsertale (Vorarlberg) existiert noch jetzt und 
gehört dem Stifte Einsiedeln. — Vergl. Rinpholz : Gesch. 
des fü rs tl. B en ed ik tin ers tifte s  E insiedeln , f, 39 f., 549 ff., 
661-667. (O . R i n g h o l z . )

AD AM,  M ic h a e l,  getaufter Jude aus Krakau, Ueber- 
setzer aus dem H ebräischen ins Jüdisch-Deutsche im  16. 
Jah rh . Von S trassburg , wo er m it Capito, u. Konstanz, wo 
er m it Joh. Zwick in Verbingung war, kam er, von je
nem  an Pelli kan empfohlen, nach Zürich, wo ihn  Pellikan 
von Pfingsten bis nach W eihnachten 1538 um sonst beher
bergte und sich dagegen seiner Hilfe bei seinen Ueber- 
setzungen von Teilen des Talm ud bediente. Ein ansehn
liches Honorar, das M. A. dann für seine auf Pellikans 
Rat geleistete M itarbeit an Leo Juds Uebersetzung der 
Bibel ins Deutsche von dem B uchdrucker Froschauer 
erhielt, bei dem später seine Uebersetzung des Joseph 
ben Gorion erschien, und eine reiche H eirat m it einer 
W itwe Stapfer, geborenen Manz, Anfang 1539, stellten 
ihn  auf eigene Füsse. E r w ar dann in  Zürich sesshaft 
und  erlangte das B ürgerrecht. Pellikan stand er auch 
später bei Uebersetzungen aus der rabbinischen L iteratu r 
zur Seite ; auch erteilte er in Zürich U nterrich t im He
bräischen. Auf seiner Reise nach Zürich w ar es wohl 
auch, dass M. A. Paulus Fagius kennen lernte, m it dem 
er 1538 in Beziehungen erscheint und  aus dessen Offizin 
in den 40er Jahren  seine Uebersetzung eines Teiles der 
Bibel ins Jüdisch-Deutsche hervorging. 1550 tauch t M. 
A. in Basel auf, wo er m it Sebastian M ünster Beziehungen 
un terh ielt, sich aber bedenklich aufführte und ins Ge

fängnis kam . M. A’s (in deutsch-hebräischen Buchstaben 
gedruckten) Uebersetzungen sind die folgenden : Bei Fro
schauer in Zürich erschienen ohne Jahreszahl ein liber 
precu m  ; 1546 das Buch Losefon ben Gorion, 6 Bücher 
über die jüdischen Kriege, eingeteilt in  97 Kapitel (dies 
W erk figuriert bei R udolphi, D ie B uchdrucker-F am ilie  
Froschauer, doppelt, einm al m it und einm al ohne 
D ruckjahr). Bei Paul Fagius in Konstanz erschien 1544, 
(ein Specim en schon 1543) des Pentateuch m it den Haph- 
taras (den im  jüdischen Gottesdienst gebrauchten Stellen 
aus den Propheten) und den fünf Megdloth (Hoheslied, 
R uth, Klagelieder, E sther und Prediger) ; ferner in Kon
stanz 1548 (?) die h istorischen Bücher des alten Testa
m ents. — Vergl. P ellika n , C hronik, hg. v. Riggen
bach, p. 133, 149 u. 172-74. Zahlreiche Briefe von Joh. 
Zwick an Pellikan und Bullinger, Capito und Fagius an 
Pellikan, Pellikan an Capito, in der Zürcher Zentralbi
bliothek und im Staatsarchiv Zürich. Historische Be
schreibung von dem Leben u. Tod etc. Leonis Judae in 
M iscellanea F igurina  III, 1, p. 3 u. 43 (hier auch e in  
latein. Acrostichon des H uldricus Grobius auf M. A.). — 
Konrad Gesner : Bibliotheca universalis 1545, sub Leo 
Judae und Paulus Fagius; A p p en d ix  Bibliothecae  1555 
sub Michael Adam ; Bibliotheca in  E p ito m en  redacta  
1574; P andectarum  etc. lib ri XXI. — Brief Seb. Müns
ters an Pellikan d. 5. VII. 1550 bei Geiger : Z u r Ge
schichte des S tu d iu m s der hebräischen Sprache in  : 
Zeitschr. f .  d. Gesch. der Juden  in  D eutschi. IV, p. 121.
— Moritz S teinschneider : Hebräische D rucke in  D eutsch
land, ibidem I, p. 286. — E. Camillo R udolphi : Die B u ch 
drucker-F am ilie  Froschauer in  Zürich, 1521-95. — F ü rs t : 
Bibliotheca Judaica  I, p. 17 u. II, p. 133. [G . B r u n .]

A D A M ,  P. A n a s t a s i u s ,  Franziskaner. * 15. m . 1795 in 
Oberdorf bei Solothurn ; gebildet in Solothurn ; legte 1816 
die Ordensgelübde ab ; beschäftigte sich besonders m it 
der G irardschen Philosophie, die er im Schuljahr 1833-34 
aushilfsweise am Gymnasium in Solothurn dozierte ; wie
derholt Provinzial der schweizerischen Franziskanerklö
ster ; das geistige H aupt der Bestrebungen seiner Ordens
brüder in Solothurn, ein hochgeachteter Mann, eine edle 
und tief innerliche N atur. + 28. n . 1848. — Vergl. N ekro
log der D eutschen  1848. — Schm idlin : Kirchensätze  1908, 
II 268 f. fj. M.]

A D A M  von Camogask. Sagenhafter Freiheitsheld 
des Engadins, der den Vogt auf der Burg Guardavall 
oberhalb des Dorfes Madulein getötet und m it seinen Ge
fährten die Burg e rstü rm t und angezündet haben soll, 
als der Burgvogt auch von ihm  verlangte, dass er ihm 
seine Tochter überliefere. Campell behauptet, er habe 
die Söhne und Enkel Adams v. Camogask noch gekannt. 
Es ist unm öglich, Geschichte und Sage genau auszu
scheiden. Es scheint, dass die Persönlichkeit historisch 
begründet sei, aber viele seiner Taten sind w ahrschein
lich sagenhaft. — Campells zwei Bücher rä tischer Ge
schichte ; hg. v. C. v. M ohr. 1. B uch : Topograph. 
Beschr. von H ohenretien . 1849, p. 70. f. — G. Theobald : 
N aturb ilder aus den R ä t. A lpen . 3. Aufl. 1893, p. 218.
— N euer B ü n d n er K alender f .  1847. [F. P.]

A D  A M  A R .  Siehe H a d a m a r .
A D A M I .  Diesen Nam en tragen im Tessin Fam ilien von 

m indestens 2 Abstam mungen. Im l4 . Jah rh . w ird ein M ar- 
t i n u s  A. genannt als V ertreter von Losone im Rate der 
pieve von Locarno und Ascona (1366) ; 1484 ist ein A d a m e  
von Tegna (ca 2 km von Losone) u n ter den Soldaten, die 
die Pässe vom Maggiatal ins Ossolatal besetzten, um  einen 
feindlichen Einfall von Seiten des Bischofs von Sitten zu 
verh indern , dessen S treitm acht ausgezogen war, um die 
Grafen von Arona und den Herzog von Mailand zu be
kämpfen. Es sind w ahrscheinlich Angehörige des Ge
schlechts der A., die m an später im  Maggiatal (Giuma- 
glio) antrifft. Der andere Zweig ist derjenige von Torello, 
einem kleinen W eiler von Carona (Bez. Lugano), der 
schon im 16. Jah rh . existierte und m it dem berühm ten 
Geschlecht der Casella von Carona verw andt w ar. In  den 
Pfarregistern lautet der Name zuerst A dam o, von 1618 
an aber wie heute A d a m i.  Seit 1700 ist diese Fam ilie 
sehr zahlreich. 1642 bewohnt sie n icht m ehr Torello, son
dern Carona, von wo sich m ehrere Linien abzweigen. 
1660 finden w ir A. in Vico-Morcote, 1802 in Venedig, 
gegen 1850 in Nizza, wo sie als U nternehm er tätig  waren.
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Heute ist das Geschlecht am Erlöschen. — 1. F r a n z  
R a i m u n d  von Adamo, 18. Jah rh . Theologie-Professor an 
der Universität Pisa, General des St. M arienordens. — 2. 
Johann B ap tis t, P fa rre r in Carona, Mitglied d e s i,  tessin. 
Grossen Rates 1803-06. — 3. J o h a n n  J a k o b ,  von Gin ma
glio (Maggiatal), Grossrat 1877-93 : 1891 V ertreter des 11. 
W ahlkreises des tessin .Verfassungsrates.—B orrani : Ticino 
Sacro, Lugano 1896. — Dotta : Ticinesi nei consigli, etc. 
— Pom etta : Come il Ticino venne in  potere degli Sv iz
zeri. — Meyer : Die Capilanei von Locam o. [Dr. C. T.l 

ADAM INA. Aus Orselina (Tessin) stam m endes Ge
schlecht. Ein Zweig liess sich um die Mitte des 19. Jahrh . 
in Lausanne nieder. Heute vertreten durch J a k o b
A., * 1846, 1869-87 P farrer der Eglise libre in Château 
d'Œ x, seit 1887 in Gorsier, Verfasser von L ’A m o u r et le 
m aria g e , 1917. [M. It.]

ADAM IN I. Sehr geachtetes Geschlecht von Rigoglio 
(Gem. A gra,Bez. Lugano), be
rühm t geworden durch zahl
reiche Künstler. Seit J a h r
hunderten besitzt es das 
Patronatsrecht über die Ma
riä  Opferungskapelle zu Gen- 
tilino: E in Zweig dieses Ge
schlechts siedelte nach Ba
vosa (Bez. Lugano) über und 
lieferte ebenfalls viele Künst
ler. Seit dem 16. Jah rh . be
wohnen A. auch den Bez. 
Locarno. 29. x. 1535 treffen 
w ir einen « Adam Adamini 
von Locarno » (nach ändern 
U rkunden kom mt er von 
Prato  Lavizzara u. ist wohn
haft in Locarno) als Sach
w alter der Leute von Pede
monte, 31. x. 1551 als Sach
walter der Leute von Tegna ;
17. hi. 1572 entlehnt ein d.üs 

Johanes A n to n iu s  Geld und m acht 1569 verschiedene Ver
käufe. — 1. J o s e p h  A n to n , von Savosa, f  16. iv. 1756 in 
Bengalen, Architekt, stand in Lissabon im Dienste der 
Königin Maria von Portugal. — 2. Leo, Architekt, Sohn 
von Thomas dem Aeltern, * in Bigogno 18. ix. 1789, f  in 
Petrograd 9. ix. 1854. Seit 1817 im Dienste der russischen 
Regierung in Pawlowsk und Petrograd, arbeitete er am 
Bau des neuen Theaters (1828), am W iederaufbau des 
W interpalastes t!838-40), am Palast der Grossherzogin 
Maria Nikolajewna, am Bau der Isaakkirche, am Mar
m orpalast etc. — 3. A n t o n ,  * in Bigogno 25. ii. 1792, 
f  in Petrograd 17. vi. 1847, Sohn von Justin . Als Selfma
deman und hervorragender Architekt gelangte er in Russ
land u n ter K atharina II. und Nikolaus I. zu grosser Be
rühm theit. Begab sich h ierauf nach Kalkutta, Madras und 
Bengalen. W irkte in  Petrograd am Bau der Isaakkirche 
m it; errichtete auf dem grossen Platz vor dem W inter
palast die Alexandersäule (30. vm. 1834 eingeweiht), arbei
tete auch am Bau der kaiserlichen Bank. Seit 1817 imm er 
im Dienst Russlands. Inhaber des W ladim ir-O rdens. — 
S K L . — Vegezzi : Esposizione storica in  Lugano. — 4. Jo 
s e p h ,  von Savosa, 1803-13 V ertreter des Kreises Vezia im
1. tessin. Grossen Rat. — 5. D o m in ik , Priester, von Savosa, 
1803-13 Mitglied des tessin. Grossen Rates. — 6. T h o m a s , 
von Bigogno, nahm  an der Auflehnung gegen die Kan
tonsverfassung (10.-29. vu. 1814) teil und wurde vom 
tessin. Ausnahm egerichtshof in contum aciam  verurteilt. 
Seine Güter wurden konfisziert. — 7. T h o m a s , von Bigo
gno, * 21. m . 1823 in Petrograd, Schüler von Prof. Thon 
und der Akademie von Petrograd, später Assistent des 
Architekten und Professors Alexander Brülow. — S K S . —
8. Dominik, Sohn Thomas des Aeltern und Bruder von 
Leo, Architekt, arbeitete bis 1827 an verschiedenen Bau
ten fü r den Kaiser von Russland. Seit 1827 weiss man 
nichts m ehr von ihm. Nach dem S K L  hätte sich Dominik 
und n ich t Anton nach K alkutta, Madras und Ben
galen begeben. — S K L . — 9. B e rn h a rd , * in Bigogno 
1834, f  1900. Studierte am kantonalen Lyzeum in Lugano 
und am Polytechnikum  in Zürich ; 1859 Ingenieur, ar
beitet am Bau der E isenbahnlinie Gallarate-Varese und 
1864-69 an der Linie Genua-Nizza ; 1870 installiert er die 
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Trinkw asserversorgung Wiens ; 1872-80 arbeitet er an 
der Gotthardlinie, und 1882-86 leitet er den D urchstich des 
8 km langen Borzallo-Tunnels der Linie Parm a-Spezia. 
In  seinen Heim atkanton zurückgekehrt, leitete er den 
Bau der San Salvatore- und der Generosobahn ; er arbeitete 
h ierauf an der Gotthardbefestigung (sowohl auf der Ai
uolo- als auf der Andermattseite). Freisinniges G rossrats
mitglied des II. W ahlkreises 1897-98. — Vergl. Boll. stör. 
1887, 1910, 1911. — W eiss : Die tessinischen Landvog- 
teien der X I I  Orte im  IS . Jahrh. — Bianchi : A rtis ti  
ticinesi. — A L B K . — Dotta : I  Ticinesi nei consigli della  
Confed. ed el Cantone. Locam o 1903. — Barollio -.Storia  
del cantone Ticino 1803-1830. Lugano 1882. [Dr. P r e z z i m i . ]  

A D A M I T EN .  Sekte des 2. u 3. Jahrh . in Nordafrika, 
deren Mitglieder zur Bewährung ih rer Herrschaft über 
die sinnlichen Triebe in ihren Versammlungen nackt 
erschienen sein sollen. N atürlich  schlug diese forcierte 
Askese auch ins Gegenteil um. Auch un ter den Begar- 
den und den Anfang des 14. Jah rhunderts auf dem Ge
biete der Schweiz und Südwestdeutschlands auftretenden 
B rüdern und Schwestern des freien Geistes soll diese 
Sitte aufgekommen sein. Aehnliche Tendenzen verfolgten 
die Adamiten in Oesterreich 1312 und die Turlupinen in 
der Isle de France 1372, sowie die Homines intelligen- 
tiae in Brüssel um 1400. Die böhmischen Adamiten sind 
1421 durch den hussitischen F ü h re r Ziska ausgerottet 
worden. Doch brach 1849 eine ähnliche Bewegung in 
Böhmen aufs neue aus. Adamitische V erirrungen w u r
den auch den Antonianern im Kanton Bern, wohl m it 
U nrecht, zur Last gelegt, kamen aber nachweisbar in der 
Rapperswilerrotte 1807 vor. [E. B.]

A D A M O  d ’Ar o g n o , * wahrscheinlich in der 2. Hälfte 
des 12. Jah rh ., f  in T rient gegen 1230. Architekt und 
Baumeister, setzte den Bau der von Bischof Ulrich II. 
(1022-55), angefangenen T ridentiner Kathedrale fort und 
beendigte ihn und schuf so eines der prächtigsten Denk
m äler lom bardischer Baukunst. Man möchte A. und sei
nen Söhnen und Enkeln, die während eines halben Jah r
hunderts an diesem W erk, arbeiteten, bloss die Rosette 
der.Fassade, das Löwentor und einige Galerien zuschrei
ben ; doch scheint der Anteil dieser Künstler viel be
trächtlicher gewesen zu sein. Eine G rab insch rift. vom 
Ende des 13. Jahrh . in der Kathedrale von T rient sagt, 
dass A. seine Arbeit am letzten Tag des Februar 1212 
begonnen habe, und dass nach ihm seine Söhne und Enkel 
ebenfalls am Bau m itgewirkt hätten und in ,seiner Nähe 
begraben seien. — Ad a m o , Enkel des vorigen, arbeitete am 
Münsterbau m it seinem B ruder Za n ib o n o  und seinem 
Vater E n r ic o  di Fono. — Vergl. A L B K . .— Bianchi : A r
tisti ticinesi. — Boll. stor. 1886, 1890, 1900. — Vegezzi : 
Esposizione storica in  Lugano. — Mei ani : A rch ite ttu ra  
italiana.. — S K L . [D i'- ’P r e z z i m i . ]

A D A M O  d e  C o n t o n e , tessinischer. G rundherr, w ahr
scheinlich vom Geschlecht der Orelli von Locarno, von 
denen ein Zweig in Contone Besitzungen hatte. Er lebte 
um die W ende des 12. Jahrh . als Bürger von Corno 
(1205) auf seinen Gütern von Giubiasco in der Grafschaft 
Bellinzona. Gegen 1200 kaufte er vom Abt W erner und 
den Mönchen der berühm ten Abtei Cielo d'Oro von Pa via 
deren Besitzungen in den Hochtälern des Tessins und in 
der Gegend von Bellinzona. Indem er aber seine neuen 
Rechte geltend machte, kam er in Konflikt m it den Leu
ten von Olivone, Castro, Marolta und Ponte Valentino. 
D urch Verm ittlung des Guido von Orelli, Vogts und Rek
tors von Elenio, wahrscheinlich seinem Verwandten, wil
ligt A. ein, seine Rechte auf das Bleniotal zu verkaufen :
9. i. 1205 auf das Gebiet von Olivone und 22. x. 1205 auf 
Castro, Marolta und Ponte Valentino. Er verkaufte seine 
Rechte auch an die Nachbarschaften des Tessintales. — 
Meyer : Blenio u n d  Leventina . — Meyer : Die Capitanei 
von Locarno. [Dr. C. T .l

A D A M S ,  Sir F r a n c i s  O t t i w e l l ,  w ar vom 8. vii. 1881 bis 
zum l . v .  1888 britischer Gesandter bei der Eidgenossen
schaft. E r schrieb m it C. D. C unningham , dem Verfasser 
von The Pioneers o f the A lps, das W erk The Swiss Con
federa tion  (London 1889). W ie seine Vorgänger im Amte, 
Isaak W ake und Abraham Stanyan, will Adams seine 
Landsleute m it den Verhältnissen der Schweiz bekannt 
m achen und nam entlich der demokratischen Ström ung in 
England ein Beispiel und W egleitung geben. [G . S c h . ]

Bernhard Adamini.
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A D A M S ,  K a r l ,  M athem atiker. * 1811 in Merscheid 

bei Düsseldorf, w ar L ehrer der M athem atik und Physik 
an der Gewerbeschule in W in te rth u r, wo er 14. xi. 
1849 -j-. E r betätigte sich auf dem Gebiete der synthe
tischen, sog. neueren  Geometrie als gew andter und ge
schätzter Schriftsteller m it einer Reihe von wertvollen 
Veröffentlichungen (säm tlich in der Steiner'schen Buch
handlung in W in te rth u r  erschienen). Diese sind : Die 
Lehre von den Transversalen in  ihrer A nw endung  a u f  
die P la n im e trie  1843. — Die harm onischen V erhältnisse  
I . (einziger) Teil 1845. — Das M alfa ttisclie  Problem  gelöst
1846. — Die m erkw ürd igsten  E igenschaften  des gerad
lin igen  Dreiecks 1846. — E in ige  geom etr. A u fg a b en  a l
gebraisch gelöst '1847. — Geometr. A u fg a b en , m it  bes. 
R ücksicht a u f  geom etr. K o n struk tionen  1847 u. 1849. — 
Das M alfa ttisclie  Problem  algebraisch gelöst 1848. — 
Vergl. Poggendorff : H andw örterbuch. — A D D  I, p. 47 f. 
(Art. v. Cantor). — Nekrolog. Notizen in Landbote  v.
15. xi. 1849 (Nr 46) u. N euer N ekrolog der D eutschen W-
Jahrg . 2. Teil (W eim ar 1851). — Verzeichnis der N iederge
lassenen von W in te rth u r  1848. [c. B.j

A D A M  U S .  S. A d a .
A D A N K .  Eine in Maienfeld (Graubünden) alt ansässige 

Fam ilie, heute daselbst u. in C hur u. 
T schappina f .  Die w ichtigste Persön
lichkeit des Geschlechtes ist der Maien
felder Stadtvogt T h o m a s  A. Er ve r
kaufte 1594 dem R itte r Vespasian Salis 
für 2500 fl. das Schloss und Gut Pre- 
stenegg. Auf dem Kaufbrief steht von
seiner Hand : K a u fb r ie f u m  das Gut
P restenegg n u n c  (nunm ehr) Salenegg. 
Sein Siegel von 1581 zeigt im  Schild 
auf Felsen eine Gemse. Kleinod : W ach

sende Gemse (Landesmuseum). 16 Glieder der Fam ilie 
sind  im Jahrzeitbuch der S t.  A m a n d u s  K irche zu  
M aienfeld, hg. von Fritz Jecklin, C hur 1913, erw ähnt. 
Ad a n k  sind auch e ingebürgert in Fläsch, Schiere, Lu- 
zein, Zizers und Zürich. — W appen  : Geteilt von Blau
m it goldenem Stern und Schwarz m it ledigem silbernen
Tatzenkreuz über grünem  Dreiberg. — Vergl. F. Jeck
lin  in JHGG  1912. [L. J.]

A D D A  ( d ’) .  S. Dadaz.
A D D I S O N ,  J o s e p h  (1672-1719) m achte auf Kosten 

und im Aufträge der englischen R egierung vom Sommer 
1699 bis zum H erbst 1703 eine Reise auf dem Festland 
und berichtete darüber in den R em arks on Several P arts  
o f I ta ly , etc. I n  the Years 1101, 1702, 1703 (London 
1705). E r kam  im Dezember 1701 nach Genf, m achte eine 
R undfahrt auf dem See, besuchte nachher Freiburg, 
Bern, Solothurn, Mellingen, Zürich, St. Gallen und gibt 
kurze Angaben über die Sehensw ürdigkeiten dieser 
Städte. Ihnen  folgen allgem einere Bem erkungen über 
die ganze Schweiz, wobei er die E in trach t zwischen den 
einzelnen Kantonen und die Abneigung der Schweizer 
gegen verderblichen Luxus in beredten W orten preist. 
Im  ganzen ist der Ton nüch tern  und trocken und da
her Hallers Lob in  der « Bibliothek der Schweizer
geschichte » : « Alles zeigt h ier den Geist und den Scharf
sinn des unnachahm lichen Addisons » n ich t ganz be
rechtigt. In  seinen berühm ten W ochenschriften kom mt 
Addison kaum  m ehr auf die Schweiz zu sprechen. In  der
9. N um m er des Tatler  z. B. schreib t er am 1. vnr. 1709 
angeblich vom höchsten Gipfel der Alpen einen Brief, 
worin er über das rohe Söldnerhandw erk spottet. Ein 
einäugiger Reisläufer habe geprahlt, es seien sieben 
hölzerne Beine in seiner Fam ilie, und seit vier Genera
tionen habe keiner alle seine Glieder ins Grab m it
genommen. [G. Sch.]

A D D I T A M E N T E  sind Zulagen, die die P farrer zu 
ih re r  Besoldung erhielten. Diese Zulagen, die in Zürich 
die R echenherren bewilligten, w urden den einzelnen 
P frundinhabern  für ih re  Person gew ährt (Personaladdi- 
ta m en te)  und endigten m it dem Tode oder dem Wegzug 
aus der Gemeinde; doch erhielten m eist die W itwe und 
die Kinder den Nachgenuss des Additam ents auf sechs 
Jah re. W urde ein Additament einm al gew ährt, so erhielt 
es auch oft der Nachfolger, wenn er darum  bat ; so war 
z. B. dem P fa rrer Anhorn ( f  1700) von Eisau ein Addi
tam ent gew ährt w orden; sein zweiter Nachfolger Dekan

Freudw eiler schreibt in einem Verzeichnis des dortigen 
Pfrundeinkom m ens darüber : « Darzu ist kom m en ein 
Personal-A dditam ent, vermöge einer E rkandtnuss von 
Meinen Gnädigen H erren den 5. v. 1706, welches H err 
P fa rrer Anhorn und H err P farrer Zur Eich ( f  1740) zum 
ändern  Mal, auch m ir P fa rre r Freudw eiler sub 20. iv. 
1746 nun  zum d r itte n m a l  gnädigst zugekennt worden. » 
Gründe, ein A dditam entum  zu verleihen, waren : hohes 
Alter, langjähriger Dienst, Gelehrtheit und W ohlverhal
ten, beschwerliche Filiale, grosse H aushaltung, V erm in
derung der Pfründe wegen Ablösung einer Filiale, Leibes
schwachheit oder Leibesumstände. Das V ikarsadd ilam en l 
von 6 M ü tt K ernen , 4 E im e r n  W ein  und 60 Pfund Geld e r
hielt der P farrer, der einen Vikar nötig hatte. Bei E infüh
rung  der vierten Kom m union im Ja h r erhielt der P fa rrer 
von Eisau, weil er den W ein zum Abendmahl zu liefern 
hatte, einen Eim er W ein jäh rlich  m ehr (1769). Seit der Mitte 
des 17. Jah rh u n d erts  suchte m an die G ewährung von Addi- 
tam enten einzuschränken. Eine E rkenntnis des Grossen 
Rates in Zürich vom 27. xi. 1675 bestim m te, dass alle seit 
1600 erteilten Additamente bei Erledigung einer Pfründe 
aufgehoben sein sollten. Eine Zeitlang w urden A. n u r noch 
vom Grossen Rat gewährt. Am 18. xi. 1728 w urden neue 
e inschränkende Bestim m ungen erlassen. Auch Schulm ei
ster an schlecht besoldeten Stellen auf der Landschaft e r
hielten Additamente. — Vergl. Pestalozzi : K irchengu t, 
p. 48 ff. — Baltischweiler: In s titu tio n en , p. 97 f. — W ild : 
E g lisa u  I, 179. [w . L. W.]

A D  D O  R.  W aadtländer Geschlecht, 152b in Sainte 
Croix, 1560 in Vuittebœuf, heute in diesen 2 O ertlichkeiten 
verbürgert. Aus demselben ging u. a. hervor Georg 
Addor, *28.1.1860, Notar, 1899-1900V ertreter von Sainte 
Croix im Grossen Rat, seit 20. vu. 1900 w aadtländ. Staats
schreiber. Von der Vuittebœuf-Linie h a t sich ein Ast ab
gezweigt und in Genf niedergelassen und dort 1814 das 
B ürgerrecht erworben. Siehe Ad o r . — GL  13. vu. 1917. 
— Gem.-Arch. Sainte Croix. [M. R .]

A D E .  Genfer Geschlecht des 14. u. 15. Jah rh . — Ge
nève A E .

A D E ,  P e t e r , von Aubonne. P ropst des K arthäuser
klosters Oujon (W aadt) 1395 u. 1397-1400. — M D R  II, 
Bd VI, p. 201.

A D E L .  Das ahd. A d a l  bedeutet « Geschlecht » und 
besonders « edles Geschlecht». Die germ anischen Stämme 
kannten  also schon in a lter Zeit einen vornehm en G eburts
stand : doch ging dieser in dem von Karl dem Grossen 
geschaffenen Beamten- und Dienstadel der Grafen auf, 
aus welchem wieder der Reichsfürstenstand des Mittel
alters herausw uchs. Zu den F ürsten  zählten zunächst 
auch die Grafen, so die Lenzburger. Dann aber (um 1180) 
schieden die Grafen aus diesem Kreise aus, so dass nach 
dem Erlöschen der Herzoge von Zähringen, R ektoren von 
Burgund, auf Schweizerboden (abgesehen von den geist
lichen Fürsten  und Neuenburg) kein Fürsten tum  m ehr 
bestand oder sich bilden konnte. Die Grafen, die zuerst 
rich terliche und m ilitärische Beamte des Königs in den 
Gaugrafschaften gewesen, w aren bald in  den erblichen 
Besitz ihres Amtes gelangt. D urch Zersplitterungen der 
Grafschaften und dann auch durch  die U ebertragung des 
Titels auf die Fam ilienglieder, welche n ich t das Grafen
am t ausübten, sank ih re  Macht und Bedeutung. An Gra
fengeschlechtern der Schweiz sind aufzuführen : Die 
Grafen von Lenzburg und Baden, Kiburg, Habsburg, 
Froburg  - Hom berg, Neuenburg - Nidau - S trassberg - Aar- 
berg-Valangin, T ierstein, Greyerz, Buchegg, Bechburg 
und Falkenstein, Montfort und W erdenberg, Toggenburg, 
R appersw il. Die Grafen stellten die m ittlere Schicht des 
a lten  Adels dar, w ährend die un tere  Stufe durch die 
fre ien  H erren  (später Freiherren), vriien , nobiles, gebil
det wurde. Voraussetzung für den Stand der letztem  
w ar die Abstam mung aus einer ebenbürtigen Ehe (was 
ihnen auch ebenbürtige Heiraten m it F ürsten  und Grafen 
zu schliessen erlaubte), der Besitz einer G rundherrschaft 
und das F ühren  ritte rlichen  Lebens. Dieser sog. dyn a s
tische A del  w ar in der Schweiz zahlreich. E r hatte im 
frühen M ittelalter ausschliesslich die politische Macht in 
den Händen ; e r besetzte die Bischofssitze und die Stellen 
der Achte, und auf ihn stützte sich die Macht der Könige. 
Eine Anzahl von Klöstern war ausschliesslich dem freien 
Adel Vorbehalten : in der Schweiz St. Gallen bis ca 1400,
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Einsiedeln bis zur Reformation, die Fraum ünsterabtei in 
Zürich, Säckingen und Reichenau. Der Kriegsdienst, bes. 
die Feldzüge nach Italien, dann auch der E in tritt in die 
Domkapitel und Klöster dezim ierten seine Reihen. Dazu 
erschw erten die veränderten w irtschaftlichen und politi
schen Verhältnisse und der grössere Aufwand in der Le
benshaltung seine Lage. Vielfach bewirkten unebenbür
tige Heiraten für die Kinder den Verlust des väterlichen 
Standes. So entfreite Graf Rudolf von Falkenstein durch 
seine H eirat m it Anna von Illental die Kinder, sanken in 
ihrem  Stande die R öm lingen, Belp, Ringgenberg, Kien, 
ein Zweig der S trättlingen, ein solcher der Grünenberg, 
die Rüssegg etc. Die letzten V ertreter des dynastischen 
Adels in der Schweiz waren am Ende des 15. Jah rh . die 
Brandis (1512 ausgestorben), die Blonay in der W aadt 
und die Bonstetten, aber diese n u r infolge einer W ie
derherstellung des freiherrlichen Standes durch den 
Kaiser 1499. Schon im 13. Jah rh . gewährte der Dynas
tenstand n u r noch soziale Vorrechte und V ortritt im 
öffentlichen und privaten Leben. Dadurch, dass seine 
V ertreter auch Lehen von ändern  annahm en, traten  sie 
in den Mannen- oder Lehengerichten neben die übrigen 
geringeren Lehen träger (s. das M annengericht des Grafen 
von Neuenburg von 1356). Ein singuläres Beispiel für das 
Emporwachsen in den F reiherrenstand  ist die Standes
erhebung der Affoltern, B rem garten, Jegistorf, Rüti und 
Schwanden, die nach dem Aussterben der Zähringer di
rek t an das Reich kamen und in die Reihe der Freiherren  
tra ten . D urch kaiserliche Gnade wurde bisweilen der 
unebenbürtige Ehegatte in den freiherrlichen oder gar 
gräflichen Stand des ändern, des Uebergenossen, erhoben, 
so 1368 B urkart Senn von Münsingen, H err zu Buchegg, 
einige Jahre  später W erner von Falkenstein, 1393 die 
Kinder der Agnes von Landenberg-Greifensee und des 
Grafen Hans von H absburg-Laufenburg und 1401 Agnes 
selbst auch. 1499 erhielt Andreas Roll von Bonstetten den 
F reiherrenstand der Vorfahren wieder. Vornehme Hei
raten, verbunden m it wichtigem Besitz, vermochten gegen 
Ende des 15. Jah rh . eine Standeserhöhung herbeizu
führen. So galten die Bubenberg durch Heiraten m it 
einer F reiin  von Rosenegg und einer Gräfin vonAarberg- 
Valangin und durch  den Besitz der F reiherrschaft Spiez 
als « herrengenoss » (siehe Diplom der v. Bonstetten von 
1499).

Die unterste  Stufe des Adels bildeten die sog. M iniste
rialen, m ilite s  oder D ienstm annen, die, aus der Klasse 
der Hörigen hervorgegangen, von ihrem  H errn zu per
sönlichen Hofdiensten (Truchsess, Schenk, Kämmerer, 
Marschalk) oder als Beamte oder zu Kriegsdiensten als 
R eiter verwendet wurden. Ih r  Lohn war ein Dienstgut, 
das dann erblich w urde und zur Bildung von Ministe
rialenfam ilien führte. Durch die Förderung, welche die 
staufischen Kaiser den Dienstm annen zuteil werden Hes
sen, wuchs das Ansehen dieser bedeutend. Unfreien Stan
des, wie sie waren, blieben sie im hofrechtlichen Ver
hältnis zum H errn , der über sie verfügen und sie an 
andere abtreten konnte, sie auch im Landgericht zu ver
treten  hatte  und dessen Einw illigung bei Verträgen mit 
dritten  um  Eigen und Erbe, sowie bei Ehen m it Ministe
rialen eines ändern  H errn  erforderlich war. Die Ausbil
dung der R itterw ürde brachte die M inisterialen sozial 
dem hohen Adel nahe, sodass z. B. das vorher dem letz
tem  vorbehaltene Epitheton edel oder nobilis in der Zen
tralschweiz von etwa 1260 an auch den ersteren beigelegt 
wurde. Das persönliche V erhältnis zum H errn wich all- 
mählig einem m ehr lehenrechtlichen, die M inisterialen 
erlangten die passive Lebensfähigkeit und den Gerichts
stand im Grafengericht, so dass im Laufe des 13. Jahrh . 
die Spuren der Unfreiheit ganz abgestreift wurden und 
schon zu Ende dieses Jah rh . der Unterschied n u r noch 
in der Unebenbürtigkeit der M inisterialen für die Ehe 
und im  E hrenvortritt des dynastischen Adels bestand. Es 
ist überhaupt am Platze, von da an n icht m ehr von Mi- 
n isterialadel, sondern von niederem  A del zu sprechen.

Die R itterw ürde , die im 13. Jahrh . ebenso gut vom 
hohen wie vom niedern Adel begehrt w urde und etwa von 
1240 an jedem  Inhaber den Titel H err  oder D om inus ein
trug, ebnete, wie gesagt, die '[Ungleichheiten etwas aus. 
Es w urde nun  üblich, die R itter von den N ich tritte rn  zu 
unterscheiden und innernalb der beiden Gruppen erst

den hohen Adel von den Dienstmannen. M iles, das früher 
m it m in isteria lis  gleichbedeutend war, bedeutete nun 
schlechtweg R itte r .  Die R itterw ürde w urde durch  den 
R itterschlag verliehen (im 15. und 16. Jah rb . auch durch 
den Besuch des heiligen Grabes erworben). Derjenige, der 
noch n icht R itter w ar, hiess juncherre, später Junker, 
domicellus, beim niedern  Adel häufig E delknecht, arm i-  
ger. W ährend der hohe oder freie Adel allm ählig u n ter
ging, nahm  der niedere zu, indem ihm alle neu entste
henden Adeligen zu gezählt w urden, sowohl diejenigen, 
die durch die Erw erbung und den Besitz von G rundherr
schaften oder von adeligen Lehen sich selber (in ä lterer 
Zeit erst die Kinder) adelten, als auch diejenigen, die 
durch  ein Adelsdiplom von einem Fürsten  in den Adels
stand erhoben wurden. Aus diesen beiden Quellen der 
Nobilitierung flössen dem Adel stets neue Kräfte zu.

Eine besondere Gruppe bildet der alte S tad tadel von 
Zürich  und von B asel, die beide ursprünglich  unfreie 
Dienstleute waren und n icht n u r die llofäm ter, sondern 
auch die übrigen Amtsstellen der Fraum ünsterabtei in 
Zürich und des bischöflichen Stuhles in Basel bekleideten, 
ln Zürich besetzten die R itter noch in der 2. Hälfte des 
13. Jah rh . die Hälfte (6) der Ratsstellen, und von 1292 an 
hatten sie noch 4 Vertreter in einer R atsrotte, während 
die « Geschlechter » deren 8 besassen. In der B run’schen 
Verfassungsänderung (1336) wurden der Gesellschaft der 
Konstafel, welche die Edelleute (die Stube zu m  R üden)  
und die alten bürgerlichen Geschlechter umfasste, 13 
V ertreter (6 Edelleute und 7 Bürger) zugestanden. Die 
V ertretung des Adels w urde 1393 und 1489-98 noch m ehr 
beschränkt. Die alten R itterfam ilien starben indessen aus, 
und die adelige Gesellschaft zum Rüden, die seit dem 
Anfang des 16. Jah rh . auch das S tü b li hiess, zählte nun 
die übrig  gebliebenen alten « Geschlechter », später zuge
w anderte Edelleute und geadelte und reiche Bürger zu 
M itgliedern. Sie führten  den Titel Junker, den sonst n u r 
noch drei Fam ilien der Stadt, die Steiner, die Wyss und 
die Schwerzenbach, und zwar seit dem 17. Jah rh ., trugen. 
Dem S tü b li  waren stets noch zwei Ratsstellen Vorbehal
ten (siehe Prof. M. Huber : Das Staa tsrech t der Republik  
Zürich vor 1198 im  SG B  1. — A us der Geschichte der 
Constafel von Oberst Steinbuch im Z T  1907).

In Basel w ar der M inisterialadel zahlreicher und aus
dauernder als anderswo, da ihm  die bischöflichen und 
Österreich. Lehen R ückgrat gaben. Seine Sonderin te
ressen Hessen ihn  oft der Stadt feindselig gegenüber
treten . Bei der Bildung des Rates, bald nach 1262, e r
hielten die R itter 4 V ertreter und die alten Geschlechter 
oder späteren A chtbürger 8, welche beiden Gruppen vom 
Anfang des 14. Jah rh . an gemeinsame Sache gegen die 
H andwerker m achten, aber 1515 unterlagen, indem die 
hohe S tube, in welcher die Edelleute und die Achtbürger 
vereinigt w aren, ihre Privilegien verlor. Ein Bürgerli- 
licher w urde nun B ürgerm eister, und infolge der Refor
m ation verliessen m it dem Bischöfe die meisten Edel
leute und Achtbürger die Stadt. In  der Folge zählte die 
S tadt im m er noch Adelige un ter ihren B ürgern und Aus
bürgern  ; diese spielten jedoch gar keine Rolle m ehr. — 
(R. W ackernagel : Geschichte der S ta d t Basel und B a 
sels Beziehungen z. A del seit d. R efo rm a tio n  im  B J  
1899. — Aug. B urckhardt : H erku n ft u. S tellung  von 
A del u . P a tr iz ia t zu  Basel im  13.-15. Jahrh. im B J  1909).

D er A d e lu n d  das P a triz ia t vo n B ern ,L u zern  u n d  Frei
burg. Trotz der demokratischen Stadtverfassung der 
Stadt Bern hatte  der Adel zum guten Teil das S tadtre
gim ent bis 1294 inne, worauf ein m ehrm aliger Wechsel 
m it den sog. achtbaren Geschlechtern e in trat. Die letz
te m  w urden in der Folge selbst H errschaftsherren  und 
Edelknechte und verschmolzen m it dem ältern  Adel, so 
dass erst m it dem frü h em  Metzger Peter Kistler, 1470, 
ein Handwerker, übrigens der einzige, auf den Schult- 
heissenstuhl gelangte. Im  16. Jah rh . t ra t  der Adel, des
sen Reihen sich durch neue Fam ilien ergänzten, etwas 
zurück ; er wurde dann aber durch  den E hrenvortritt 
ausgezeichnet, der den Fam ilien v. E rlach, v. W atten- 
wyl, v. Diesbaeh, v. Mülinen, v. Bonstetten und v. Lu- 
ternau 1651-69 garan tie rt w urde. In diese Zeit fällt auch 
die Ausbildung des Patriziates, d. h. die Abschliessung 
des Kreises der regim entsfähigen Bürgerschaft und die 
Beschränkung der Regierungsstellen auf die regierenden
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Fam ilien. Der letztere Kreis verengerte sich noch dadurch, 
dass nach 1700 kein H andw erker m ehr in den Grossen 
Hat gelangte. Gegen die Auszeichnung jen er 6 Fam ilien 
und anderer, welchen als Besitzern von Tw ingherrschaf- 
ten oder als G liedern von Schultheissenfam ilien vom 
Stadtschreiber die Titel edel und vest gegeben wurden, 
erhob sich die E ifersucht der ändern , bis zuletzt die völ
lige D em okratisierung der Adelstitel durch gesetzt w ar : 
lf31  verbot m an den Gebrauch der frem den Adelsbriefc, 
1744 w urde die Anwendung des A ttributes edel oder 
noble in Briefen für das Ausland gestattet, 1761 das Bei
w ort wohledelgeboren  für jeden regim entsfähigen Burger 
von Bern eingeführt, und am 9. iv. 1783 beschloss der 
Grosse R at m it 81 gegen 80 S tim m en, dass allen B ur
gern , die es begehren w ürden, die Führung  des P räd i
kates « von » freistehen solle. Bis 1798 m achten 26 Fam i
lien und Einzelpersonen von diesem Hechte Gebrauch 
und seit 1803 bis 1873 noch 2i Fam ilien. (H. T ürler : 
A briss e iner bern. Adelsgeschichte  in H elvetia  1895 ; 
vergl. auch B T  II, 1902).

In  Luzern hatten  die adeligen Bürger, deren es zu jeder 
Zeit gab, keinerlei politische "Vorrechte. Seit Ende des 
16. Jah rh . bildete sich jedoch, begünstigt durch das 
Selbsterneuerungsrecht (des Rates, ein engerer Kreis in 
der regim ents fähigen B ürgerschaft, der die Besetzung 
der Ratsstellen auf die Geschlechtsgenossen beschränkte 
und diese Stellen faktisch erblich m achte. Die so ent
standene A ristokratie w urde fest abgeschlossen durch 
das S ta tu t von 1773, das die Fam ilienherrschaft auf die 
damals bestehenden Fam ilien beschränkte und n u r beim 
gänzlichen Erlöschen einer Fam ilie eine Ergänzung zu- 
liess. Dieses Patriz iat beanspruchte den Junkertite l seit 
der Mitte des 17. Jah rh . und behauptete, durch  zahlrei
che frem de Adelsdiplome und die Aufnahme in den Mal
teser- und andere Orden unterstü tzt, die adeligen Vor
rechte im  Auslande. (Phil. Segesser : Rechtsgeschichte von 
Luzern , Buch XI. — G. v. Vivis : W appen der ausgestor
benen u n d  der noch lebenden Geschlechter Luzerns, in 
A H S  1905-09).

In F reiburg , das von der G ründung an, über die sa- 
voisehe Zeit hinaus in seinem Stadtregim ent einen ein- 
llussreichen Adel besass, welchem jedoch n icht politische 
Vorrechte zukam en, bildete sich im 16. und 17. Jah rh . 
ebenfalls eine A ristokratie aus, die so m ächtig  wurde, 
dass sie den Adel zurückzusetzen verm ochte una  ihn z. B. 
von dev heim lichen K a m m er ausschloss. 27 vn. 1782 kam 
zwischen den rivalisierenden Parteien ein Vergleich zu
stande, indem die Adeligen, die 17 Fam ilien zählten, « für 
ewig » auf ihre Titel verzichteten und dafür gleichbe
rechtig t m it den Patriz iern  w urden, diese aber das «von» 
vor ih re  Nam en erhielten, und ih r Kreis von 55 auf 71 
Fam ilien erw eitert und auf diese Zahl begrenzt wurde. 
— G. de Reynold : Le P a tr ic ia t de Fribourg en Ì198  im 
SG B  1. — Tocsin fribourgeois 1915 (mit Vorsicht zu be
n ü tz e n !)— Berchtold: H isto ire d u  cant, de F rib ., t. 2, 
chap. 10.

Die A ristokratie von Solothurn, die zu Ende des 18. 
Jah rh . u n ter ungefähr 80 a ltbürgerlichen Fam ilien 34 
w irklich regierende, den allm ächtigen Kleinen und den 
Grossen R at besetzende, zählte, führte  Adelstitel n u r, so
weit der Besitz von G erichtsherrschaften oder Diplomen 
sie dazu berechtigte. Die Adeligen waren h ier auch nicht 
in einer einzigen Gesellschaft vereinigt, sondern verteilten 
sich bes. auf die Gesellschaften zu W irten  und W ebern  
und auch auf die ändern.

In  Schaffhausen  waren die Adeligen oder Junker in 
der obero oder H errenstube (mit 6 Geschlechtern) zu 
Hause, w ährend die übrigen Adeligen m it Bürgerlichen 
die untere oder Kaufleutenstube bildeten. Ih re  Ratsglie
der (je 2) heissen Obherren.

In  der Grafschaft (seit 1617-48 Fürstentum ) N euenburg  
besetzte der Lehenadel, der durch  die G unst des Fürsten 
stets Zuwachs erhielt, die Stellen des S taatsrates. Man 
unterschied  h ier die grossen Vasallen, welchen die hohe 
G erichtsbarkeit zustand, die kleinen Vasallen, die ge
w öhnliche adelige Lehen hatten, und die Edelleute ohne 
Lehen, die in den Ständeversam m lungen beim Adel sas- 
sen. F ü r die "Wirksamkeit eines Adelsbriefes w ar dessen 
R egistrierung (en térinem ent) durch  den S taatsra t nötig 
(N obiliaire du  p a y s  de Neuch. par J. de Pury in A U S
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1897-99). ln der W aadt dagegen bildeten die G rundher
ren  und Inhaber anderer adeliger Lehen eine geschlossene 
Kaste, wélcher jedoch keine politischen Rechte zukam en. 
Sie hatten auch u n ter der heroischen H errschaft der 
Landesherrin  zu huldigen und die Vasallenreiter zu stel
len. (R épertoire des fa m ille s  qualifiées vaudoises par C., 
M. et C., Lausanne 1883). In G enf vermochte sich nie 
eine A ristokratie m it Adelsvorrechten zu bilden, aber 
aus den dortigen Verfassungskämpfen ging eine Oli
garchie hervor. Die beiden Syndics und die Mitglieder 
des Kleinen Rates w urden im  18. Ja h rh ., solange sie 
im Amte standen, m it dem Adelsprädikat noble aus
gezeichnet. Daneben gab es noch Fam ilien, die durch  
H erkunft oder auch auf G rund von Adelsbriefen als adelig 
galten.

Die A bschaffung des A dels vollzog sich am frühesten in 
G raubünden, wo im M ittelalter ein ansehnlicher dynas
tischer und n iederer Adel bestanden hatte, welch letzte
re r sich durch  das Em porsteigen und Zuströmen neuer 
Fam ilien aus den Kreisen der Matadoren der Gerichts
gem einen und dem N otariatsstande erhielt. Der Adel 
behauptete wohl eine sozial hervorragende Stellung, war 
aber gegenüber dem gemeinen Manne n ich t privilegiert. 
Das Uebergewicht der Fam ilie Salis rief einer Reaktion, 
die in der Standesversam m lung von 1794 zur radikalen 
Abschaffung aller Adelstitel und -bezeichnungen führte. 
Dieses Verbot w urde 1803 erneuert und ist bis heute in 
Geltung geblieben, so dass die Am tssprache des Kantons 
keine m it « von » gebildete Fam iliennam en ih rer Bürger 
kennt.

In  der übrigen Schweiz fielen in der politischen Um
wälzung des Jahres 1798 alle Adelstitel dahin und w u r
den durch den Titel B ürger, citoyen  ersetzt. Vielfach 
wurden zu jener Zeit m it «von » gebildete Nam en um 
ihren  ersten  Bestandteil gekürzt. Die Mediationsverfas
sung anerkannte  ebenfalls « keine Vorrechte des Ortes, 
der Geburt, der Personen oder Fam ilien ». E rst die Re
stauration  erlaubte w ieder eine R ückkehr, die in F reiburg  
(1815) so vollständig w ar, dass n ich t n u r das « von », son
dern auch die Adelstitel wieder e ingeführt wurden. Nach
dem 1830 die Partikel wieder verschwinden musste, 
folgte m an hier 1849 dem Beispiel Graubündens, indem 
m an jedes «von», sogar wo es ursprünglicher Nam ensbe
standteil ist, in den am tlichen Akten verbot. Im  gesell
schaftlichen V erkehr gibt es jedoch im m er noch comtes 
de Diesbach, m arquis de Maillardoz, barons de Monte- 
nach etc., ebenso wie in G raubünden das « von » von 
den ehem als Berechtigten ausseram tlich auch noch ange
wendet w ird. Seitdèm die Bundesverfassung selbst in 
Art. 4 in beinahe den näm lichen W orten wie die Media
tionsverfassung die Standesunterschiede ausschliesst und 
die Bundesbehörden über die Vollziehung des Bundesge
setzes über das Zivilstandwesen wachen, ist auch der 
Gebrauch von Adelstiteln in am tlichen Papieren von 
Schweizerbürgern unm öglich gemacht.

L itera tu r . A. M eister: Deutsche Verfassungsgesch. — 
R. Schröder : Deutsche Rechtsgesch. — A. Heusler : 
Deutsche Verfassungsgesch. — A. Schulte : Die S ta n d es
verhältn isse der M innesänger  in Ztschr. f .  deutsches 
A lte r tu m  u. deutsche L it. 39. — Ueber freiherrliche  
K löster in  B aden  im  Freiburger Universitätsfestpro
gram m  1896.—W . Merz : Die m itte lta lter l. B urg anlag e n ... 
des K t. A a rg a u  2, p. 656 ff. (über Adel). — II. t ü r le r  : Art. 
A d el  im  H andw örterb. d. Schweiz. Volksivirtsch., Sozial
p o litik  u. V envaltg . — R. D ürrer : Die F reiherren v. 
R inggenberg . B eitrag z . schw .D ynastengesch. in /S G 2 1 . 
— E. Schweickart : Die deutschen edelfreien  Geschlech
ter des B erner Oberlandes bis z. M itte  d. i4 .  Jahrh., 
Bonn, I, 1911. — Emil M üller: Die M in isteria litä t im  
S t i f t  S t .  Gallen u. in  L a n dscha ft u. S ta d t Zürich . Bu
cher 1911. — F. Hauptm ann : Das W appenrecht.

Die heutigen (diplomierten) gräfl. und freiherrl. Fam ilien 
der Schweiz sind beinahe alle in den gräfl. und freiherrl. 
Taschenbüchern von Gotha aufgeführt, der niedere Adel 
zum Teil in den genealogischen Taschenbüchern von 
B rünn. Vergl. Der heutige A d el der Schweiz, in Llelve- 
tia, M onatsblatt d. S tudentenverb indg  Helvetia. 1897, 
N r 4, 5. — In  The N obilities o f  E urope  vom M arquis de 
Buvigny, London 1910, sind u n ter Deutschland auch 
Schweizer enthalten (vergl. A H S  1911). Sehr nützlich:
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SG B  VIV und A U S  (Register 1887-1911). W ichtig  für 
den alten Adel G R S  I und III.

A d e lsb r ie fe . Die erste m ittelalterl. E rhebung eines 
Nicht-Adeligen in den Adelsstand geschah 1270 durch  
König Philipp  III. von Frankreich , der den Goldschmied 
Raoul adelte. Das Beispiel fand sofort N achahm er, so dass 
1286 die Adelsverleihung dem Königtum Vorbehalten 
w urde. Sie bildete in  der Folge eine sehr ergibige Geld
quelle für die ICrone. In Deutschland m achte sich das 
Bedürfnis für N obilitierung von N icht-K riegern durch 
ein Diplom erst später geltend. Der erste bekannte Adels
brief d a tie rt vom 30. ix. 1360 und wurde von Kaiser 
Karl IV. dem Hofkaplan W icker Frosch in Mainz ver
liehen. Zugleich w urde dem Geadelten die Befugnis 
e rte ilt, sich ein W appen zu wählen. In  der Folge wurde 
die V erleihung des W appens und dessen bildliche D ar
stellung in das feierliche, m it dem grossen Majestätssiegel 
besiegelte Diplom aufgenommen. Es bildete sich ein festes 
F orm ular aus, w orin gesagt ist, dass der Em pfänger in 
den Adelsstand erhoben werde, wie wenn er von adeligen 
E ltern  (und Grosseltern oder von allen vier Ahnen adelig) 
geboren wäre und in  das der Name des Begnadeten und 
die genaue Beschreibung des verliehenen W appens ge
setzt ist. Bis etwa in die Mitte des 17. Jah rh . besteht der 
Adelsbrief aus einem  grossen Pergam entbla tt, von da an 
hat er Buchform. Das W appen besteht stets aus Schild 
und Helm m it Helmzierde und -decken. Die ältesten er
haltenen Adelsbriefe für Schweizer sind diejenigen für 
Jakob von Rolle in Genf von 1431, für Jean Laurens 
in Lausanne von 1432, für N iklaus von Diesbach in 
Bern und für die B rüder Zschatis (Tschachtli) von Ker- 
zers, beide von 1434, für die B rüder Segesser von 1442. 
In  ihnen kom m t stets noch der geschlossene Stechhelm 
vor, der u n ter Maximilian n u r noch für bürgerliche 
W appen in Anwendung kam , indem fü r das Adelswappen 
der offene Spangenhelm , der bei T urn ieren  gebraucht 
w urde, Vorbehalten w ar. B ürgerliche W appenbriefe, de
ren  es seit 1400 gab und wovon von W . R. Stähelin eine 
Anzahl nachgewiesen und aufgeführt sind, z. B. der für 
Konrad K ilchm ann von 1442, w urden verliehen, um «in 
allen erlichen und redlichen sachen, zu schim pf und 
ern st » von den Begnadeten « als W appengenossen » ge
füh rt zu werden, das Adelswappen jedoch auch « in  r i tte r
lichen Sachen » und « zum T u rn ie r» . Da also der T u rn ie r
helm als adeliges Abzeichen galt, betrachtete Stephan 
W yttenbach den ihm  von Maximilian 1511 zwar in der 
bürgerlichen Fassung des Textes, aber m it dem S pan
genhelm versehenen W appenbrief als adeligen und nannte 
sich Junker. In  späterer Zeit w urden oft die Diplome auf 
die einseitigen Angaben der Em pfänger hin als « Adelser
neuerungen » oder «A delsbestätigungen» bezeichnet, z.
B. das fü r die Müller m it den Säulen von Bern, 1709, wo 
der U rsprung der Fam ilie kühn auf den R itte r Mülner 
von Zürich zurückgeführt ist. Die seit F riedrich III. von 
den Kaisern verliehenen Adelsbriefe sind Legion. Dane
ben w urden viele Standeserhöhungen von Adeligen durch  
F re iherren- und  Grafendiplome vorgenomm en. Ausser 
dem Kaiser nahm en andere souveräne Fürsten  das Recht 
in Anspruch, eigene U ntertanen und Frem de zu adeln. 
So erhielten Schweizer auch vom Herzog von Savoien 
Adelsbriefe seit 1439, in diesem Jahre  H um bert Masset, 
1498 de Jeoffrey von Vi vis, 1599 am Rhyn von Luzern etc. 
Dann erteilten die F ürsten  von N euenburg von 1529 an 
Angehörigen den Adelsstand (1529 Merveilleux etc.). Der 
Bischof von Basel verlieh die Adelsvorrechte etwa einem 
seiner hohen Beam ten, wie dem Kanzler Schütz von 
Pfeilstatt, aber gewöhnlich w urde ein kaiserliches Di
plom bevorzugt (1653 T hellung von Courtelary). Franzö
sische Adelsbriefe erh ie lten  u. a. der H auptm ann B ern
hard  Stehelin 1555, Vinzenz W agner von Bern 1642, 
H auptm ann Andrion von Genf 1655 etc. Von 1555 bis 
1577 erhielten drei Pfyffer adelige Diplome von F ran k 
reich und einer einen ritterm ässigen W appenbrief vom 
Kaiser. Von Preussen w urden die Feilenberg 1728 gea
delt und 1703 die Bondeli baronisiert. Aber auch aus 
Spanien, Portugal, Parm a, Modena kamen Adelsbriefe in 
schweizerische Fam ilien. 1812 erh ielt Dr. R. Schifarli den 
sachsen-sahlfeld-koburgischen R itter- und Adelsstand, 
1858 der luzernische General v. Schuhm acher von Neapel 
einen Baronenbrief. Napoleon I. kreierte eine ganze An

zahl Genfer direkt zu barons de l’em p ire , andere zu 
Chevaliers, und die Päpste Pius IX., Leo XIII. und Pius X. 
haben auch eine Anzahl Schweizer, u n ter Uebcrgehung 
des einfachen Adels- und  des Freiherrenstandes d irek t zu 
Grafen geschaffen. Allerdings wurden und werden diese 
päpstlichen Diplome in Preussen , England und auch an 
derswo n icht anerkannt. Es ist noch der Adelsverleihung 
durch  die Hofpfalzgrafen zu gedenken, welch letztere seit 
dem 15. Jah rh . das ihnen vom Kaiser als sog. grosse Co
mitive delegierte Recht besessen, u n ter gewissen E in
schränkungen  neben bürgerlichen W appenbriefen auch 
Adelsdiplome auszustellen. W ir wissen, dass der Hof
pfalzgraf Joh. Champagneys von Pont de Vaux en Bresse 
1478 den Peter Steiger aus einem m it ihm  erloschenen 
bernischen Geschlecht in den Adelsstand erhob. Ferner 
erteilte der schon 1482 zum Hofpfalzgrafen ernann te  E in
siedler Dekan Albrecht von Bonstetten neben m ehreren  
bürgerlichen W appenbriefen auch solche m it dem Passus 
« fü r ritterliche Sachen», so z. B. 1492 an Jakob Spiesser, 
gen. Zwinger, und 1494 an Rudolf H erport von W illisau. 
L itera tu r . S iehe  Art. A d e l . — W . R. Stähelin : Basler 
A dels- u n d  W appenbriefe  auch in ALIS  1917-18. — F. 
D(ubois) : Quelques lettres de noblesse accordées p a r  les 
ducs de Savoie  (ib. 1915). — H. Deonna : Lettres de no
blesse et d ’arm oiries de fa m illes genevoises (ib. 1917-18).
— W . F. v. M ülinen : Standeserhöhungen  u n d  W appen
veränderungen  bern. Geschlechter (ib. 1896). — F. 
H auptm ann : K anzleistilistisches  (ib. 1913). — F. H aupt
m ann : Le développem ent d u  fo rm u la ire  des lettres de 
noblesse savoyardes du  X V e au X V IJ Ie siècle (ib. 1915).
— F. H auptm ann : Das W appenrecht. — Heidenreych : 
H andbuch der Genealogie. 2, p. 152 ff. — G ritzner: H eral
d ik  (p. 78 ff) in Meisters G rundriss d. Geschichtswissen
schaft.

A d e ls p a r t ik e l .  Es w ar eine allgemeine Sitte, P e r
sonen nach ihrem  W ohnsitze zu bezeichnen, sobald 
sich das Bedürfnis geltend m achte, den Personennam en 
eine nähere  U nterscheidung beizulegen ; insbesondere 
w ar es allgemein üblich, dass sich seit dem 11. und 12. 
Jah rh . die Glieder des Adels nach ihren  Burgen benann
ten , indem  sie m ittels der Präposition von, die sie vor 
den Burgnam en setzten, ih re  H erkunft oder ihren Besitz 
ausdrückten . Die Burg konnte ih ren  besondern Namen 
tragen oder nach der Ortschaft, in w elcher sie lag, be
nan n t sein. Es gab n u r wenige Geschlechter des Land
adels, die anders gebildete Namen führten , so Giel, Boehs- 
ler, Schad, später Gessler, Senn, Frieso, Kerro, w ährend 
der Stadtadel eher Nam en ohne «von» aufw eist: Scha
ler, Münch, ze R ine (am Rheine in Basel), M ülner, Brun. 
W enn das Hofamt eines M inisterialen zur N am enbildung 
führte, wie Schenk, Truchsess, M arschalk, Vitztum, so 
w urde der Burgnam e gewöhnlich hinzugefügt. Neben 
diesen adeligen Nam en gab es tausende, die auf die näm 
liche Art gebildet w aren, aber Hörigen, freien Bauern 
oder B ürgern eigneten und einzig den W ohnsitz oder 
den Ort der H erkunft ausdrückten . Bei diesen Namen 
ging gewöhnlich das « von » schon im 14. oder 15. Jah rh . 
un ter, indem es oft durch die Endsilbe -er ersetzt w urde. 
Solche bäuerliche Namen sind : von Allmen, von Bergen 
(= von Beringen), von Känel, von Gunten, von Siebenthal, 
von M ühlenen, von Ballmoos, von Rütte, von Ah, von 
Flüe, von Moos (von Grünigen kom m t von d’Everdes).

Das Aufsteigen in den Adelsstand (durch Diplom, R it
terw ürde oder Besitz von Herrschaften) hatte  im 15. und
16. Jah rh . keinerlei V eränderung des Fam iliennam ens 
zur Folge (W aldm ann, Nägeli, M atter, Effmger, May), 
doch wurde gerne der Name einer adeligen Besitzung 
beigefügt : Münch von M ünchenstein, Reich von Rei
chenstein (zuerst Vorgassen), Mötteli von Rappenstein, 
Effmger von W ildegg, Stockar von Neunforn, Meiss von 
Teufen, S teiner von Uitikon, Segesser von Brunegg, 
Sprecher von Bernegg. Die E rw eiterung m it dem Namen 
einer Besitzung oder m it einem neu gebildeten Ortsnam en 
w urde auch in Adelsbriefen sehr beliebt, so z. B. 1615 
Gravisset von Liebegg, 1653Thellung von Courtelary, 1680 
Fischer von Weyler, 1685 Dullicker von Dillikon, 1852 
Hentzi von A arthurm . Im  deutschen Reich wurde es je
doch besonders u n ter Ferdinand III. üblich, bei einer 
N obilitierung den Namen m it einem «von» auszuzeichnen, 
was im  18. Jah rh . beinahe alle ändern  adeligen Fam ilien
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nachahm ten, um ihre adelige Eigenschaft auszudrücken. 
So ist schon im Adelshrief des Philipp Holbein von 1612 
der Name in «von Holbein » verändert, w ird 1653 dem 
B ürgerm eister J . B. W ettstein  im  Adelsbrief die Befugnis 
erteilt, sich «von W . » zu nennen, schafft 1703 ein Diplom 
F reiherren  «von» Bondeli, bestätigt ein anderes 1710 
« R itte r von W illadingen » un ter V eränderung von W il- 
lading, k re ie rt ein ferneres « Edle von Stettier » (nie an
gewandt). Das Adelsdiplom Albrecht Hallers m it der P a r
tikel, das er 1749 in Göttingen erhielt, durfte er in der 
Heimat n ich t geltend m achen ; die Nam ensform  « von 
Haller » legten sich die Deszendenten erst 1817 bei. Die 
Präposition « von» hatte  sich im 18. Jah rh . so ganz als 
Adelspartikel festgesetzt, dass die R egierung von F re i
burg ihren patrizischen Fam ilien dem Gleichheitsprinzip 
zuliebe, um  sie dem Adel gleichzustellen, 1782 das « von » 
erteilte und 1783 die B erner Regierung die Befugnis dazu 
allen regim entsfähigen Fam ilien der S tadt einräum te 
(siehe den Art. Ad e l ). W ährend die Junkergeschlechter 
von Zürich und Schaffhausen und einige von Solothurn 
das « von » sich noch im 19. Jah rh . beilegten, haben sich 
ihre Luzerner Standesgenossen, die m eist einen Besitzer
nam en angenom m en hatten, n icht dazu entschlossen, 
und als sie es versuchten, w ar es zu spät. Denn jetzt 
m acht die Auffassung des Bundesrates Regel, dass, wo 
die Partikel « von » in die Z ivilstandsregister Eingang 
gefunden habe, sie als Nam ensbestandteil zu betrachten 
sei, die V eränderung eines Nam ens durch Hinzufügung 
des « von » aber den Grundsätzen der Gleichheit vor dem 
Gesetze widerspreche.

Das näm liche wie von der Partikel «von» gilt von «de», 
welches im  französischen Sprachgebiet schon im 16. Jahrh . 
in neuen adeligen Namen vorkommt. W ir e rinnern  hier 
noch daran , dass in Graubünden und im Kant,. Freiburg 
der Gebrauch jeder Partikel in  am tlichen Aktenstücken 
durch  Gesetz un tersag t ist. — Vergl. A. Socin : Mhd. 
N am enbuch  1903, p. 233-406. — W . Tobler-Meyer : 
Deutsche F a m ilien n a m en , p. 107 ff. — W . R. Stähelin : 
B asler A d e ls- u. W appenbriefe. — R. v. Diesbach : 
B erech tig t d. ehem al. T itel « J u n ker  » des luzern. P a 
trizia tes d ie betr. F a m ilien  z. T ü h ru n g  des P rädikates  
« von » ? (in A H S  1903). — PI. Meyer von Schauensee : 
Ueber N am ensbestandteil u n d  über Z u lässigkeit der 
P a rtike l « von » (im Schiveiz. Z en tra lb la tt f. S ta a ts
u n d  G em eindeverw altung  II, .81 ff; XII, 335 ff). — 
Schw eiz. B undesblatt 1003 II, 592, 1910. [H. T.]

A D E L .  S. Ad a l .
A D E L B E R G ,  H ans, von W ipkingen, und H/ENSLI, von 

Höngg erhielten am 22. xi. 1440 wegen ihrer Kriegsdienste 
das B ürgerrecht der Stadt Zürich geschenkt. Auch B ür
gergeschlecht in W il (Kt. St. Gallen). — Vergl. Zürcher 
B ürgerbuch  I, p. 161 f. — Dürsteier u. Meiss : Ge
schlechterbücher. — W öber : M iller von u n d  zu A ichholz 
III, p. 42. -  UStG  IV. [J. F. u F. H.]

A D E L B E R T  von Mörsberg, Vogt des Klosters Aller
heiligen zu Schaffhausen. Im  Jahre  1098 legte Graf Burk
hard  von N ellenburg, der Sohn des K losterstifters, seine 
Stelle als Vogt von Allerheiligen nieder. Auf ihn folgte 
Adelbertus comes de M orisberch, der von 1100-27 als 
advocatus m onasterii in den Urkunden oft erw ähnt wird. 
Er benennt sich nach seinem Sitze Mörsberg (Mörsburg) 
bei W in te rth u r. Ueber den Zusamm enhang seines Ge
schlechts m it den Grafen von W in te rth u r und von Kiburg 
siehe den Art. Mörsburg. Auch m it den Nellenburgern 
war er verwandt, wahrscheinlich der Sohn einer Tochter 
des K losterstifters Grafen E berhard III. Des letzteren 
Sohn Graf B urkhard von Nellenburg trifft Anfang des
12. Jah rh . m it A. und dessen Bruder D ietrich, cum  ne- 
polibus su is , eine Abmachung über Leibeigene (QSG 
III, 57). Als Vogt Hess sich A. von Mörsberg gleich im 
Anfang Gewalttaten gegen das Kloster zu Schulden kom
men. Das Chronicon Bernoldi berichtet zu dem Jahre 
1098 (QSG  III, 164), er habe ein in der Nähe des Klo
sters gelegenes Bollwerk befestigt und Güter der Abtei an 
sich gerissen. Da seien die Mönche m it Kreuzen und Re
liquien, und L itaneien singend, dem ütig vor die Veste ge
zogen, hätten aber einen iibeln Empfang erlebt. Sie wurden 
von den Dienstleuten des Grafen teils getötet, teils verwun
det, überhaupt alle bös zugerichtet und waren gezwungen, 
einen jäm m erlichen Rückzug anzutreten . Vielleicht sind

Adalberts Uebergriffe die Ursache, dass König Heinrich V. 
im Jahre 1111 feste Bestim m ungen über die Rechte des 
Vogtes erliess und sie 1120 und 1122 w iederholte [QSG, 
III, 80, 95,104). Der m ächtige Graf tat offenbar trotzdem 
was ihn gelüstete, bis es endlich dem Kloster 1122 
gelang, sich m it dem Vogte durch Verm ittlung des Erz
bischofs Bruno von T rie r in einer interessanten Vogt
ordnung vertraglich auseinanderzusetzen (QSG III, 100). 
Danach scheint sich A. von Mörsberg wirklich gebessert 
zu haben. Als er fünf Jahre  darauf sein Ende herannahen  
fühlte, verm achteer sogar zum Ausgleich der unzähligen 
Vergeben und Schäden, die er als Schaffhauser Vogt dem 
Kloster zugefügt hatte, dem letzteren seine n icht unbe
trächtlichen Besitzungen in Illnau. Die Schenkung wurde 
von seinem Schwiegersohn M eginhart von Spanheim, dem 
Gemahl seiner Tochler Mathilde, bestätigt (QSG III, 108). 
— Leu : Lex. I, 35. — B aum ann: Das K loster A ller
heiligen (in QSG HI). — Rüeger: Chronik. — Kirchho- 
fer : N eujahrsblätter  1824. — H enking: Das K l. A . 
(kant. Festschr. 1901). — Bächtold: Erw erbg d. L a n d 
schaft (städt. Festschr. 1901). — W erner : Verf.- Gesch. 
der S ta d t Schaffh. 1907, p. 78 ff. [ W e r n e r . ]

A D E L B O D E N  (Kt. Bern, Amtsbez. Frutigen. S. GLSJ.
Gem. und Kirchdorf. Die Sage berichtet, 
A. sei von Schweden besiedelt worden. 
Der in unbekannter Tiefe um m auerte 
Ahorn bei der Kirche, heute eine Baum
ru ine, soll als Dingstätte gedient haben. 
Spuren keltischen Bergbaues verm utet 
Jahn (offenbar m it Unrecht) im sogen. 
Heidenloch im Hirzboden. A. gehörte 
m it Frutigen zweifelsohne 1232 zur H err
schaft Kien, nachher dem Hause W ä- 
diswil (2. Hälfte des 13. Jahrh .) und kam 

infolge H eirat bald nach 1302 an die F reiherren  von T hurn 
zu Gestelen ; 1400 wurde es von der Stadt Bern gekauft. 
Die Lehenshoheit über die Alp Engstligen besass (1232-1816) 
der Bischof von Sitten ; die Alpen am Laveygrat gehörten 
1357 dem Hause W eissenburg, ein Teil des Dürrenwaldes 
dem Ludwig Brtiggler von Bern (1521). 1433 erbauen 56 
Hausväter die Kirche von A. und setzen ein Pfrundeinkom- 
men von 40 rhein. Gulden fest, nachdem sie auf dem Kon
zil zu Basel die E rlaubnis zum Kirchenbau erw irkt hatten. 
Ein S treit m it der M utterkirche in Frutigen, die A. n icht 
aus ihrem  Verbände entlassen wollte, wurde durch Schieds
sprüche des Rates von Bern (1435 u. 1439) beigelegt. Das 
P räsentationsrecht fü r den P riester gehörte den Pfarrge- 
nossen, was Bern in einem Erbschaftsläll 1151 ausdrücklich 
anerkennt. 1453 wird A. alias S ilva  genannt und weist 140 
Feuerstätten auf. Ein Freskogemälde von 1471 an der Vor
laube der Kirche, das jüngste Gericht darstellend und in 
neuerer Zeit von einer nachreform atorischenU eberm alung 
der zehn Jungfrauen befreit, zeigt u .a . die Geistlichkeit 
im Höllenpfuhl. 1478 w ird A. ein eigenes W ochengericht 
zugebilligt. Die Reformation fand erb itterte  Gegner, und 
es kam zu heftigen A uftritten während des Gottesdienstes. 
Ein neu entdecktes Bergwerk (1543) und ein Schwefel
brunnen (1559) lenkten die Aufmerksamkeit der Regierung 
zeitweilig auf sich. Mit einem Kostenaufwand von 160 
Kronen erfolgte 1597 der Umguss der Vesperglocke. 1641 
w urde das in der Sakristei aufbewahrte Reisgeld im Be
trage von 700 Kronen samt einem m it Edelgestein besetz
ten Abendmahlskelch gestohlen. 1646 legte die Gemeinde 
1800 Pf. zusammen für Pfrund und Schule ; 1676 nochmals 
800 Pf. und beschloss zugleich die G ründung von vier 
Schulen (Boden, Innerschw and, Sliegelschwand, H irz
boden). An der sogen, ungarischen K rankheit starben 1650 
innert 8 Monaten 123 Ew. ; schrecklicher wütete die Pest 
vom Sept. 1669 bis in den Febr. 1670 ; 550 Seelen fielen ihr 
zum Opfer. Eine Zeit verhältnism ässig reicher Vergabun
gen setzte ein. Die noch heute z. T. bestehenden Ge
schlechtsarm engüter, um deren Schatzung zwecks Bele
gung m it einem Anleihen A. 1800 sogar vor den helvetischen 
Vollziehungsausschuss tra t, stamm en wahrscheinlich aus 
dieser Epoche. Im B auernkrieg hielt A. m ehrheitlich zur 
R egierung; im m erhin gab es auch h ier Rebellen, um 
deren willen der Gemeinde eine Strafe von 250 Kronen 
auferlegt wurde. Im ersten Vilmergerkrieg zogen die 
Adelbodner nach R ossinières und hüteten um die W eih
nachtszeit die Grenze gegen den Kanton W allis bei der
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ka lten  K in d b etti. Feldschreiber war der spätere S tad t
ha lte r Allenbach (siehe diesen Art.). Im  C horgericht 
führte  P fa rrer Hans Jak. Leem ann 1670-86 ein strenges 
Regim ent, scheute sich nicht, Vorgesetzte anzugreifen 
und m usste sich wegen seiner H ändelsucht einen Verweis 
der Obrigkeit gefallen lassen. Im Zwölferkrieg focht die 
M annschaft von A. in der 2. Schlacht bei Vilmergen. 
V orfähnrich w ar Johannes M urer. Jeder e rh ie lt bei seiner 
Abreise 4 Pf. als Zehrpfennig und bei seiner Heimkunft 
eine Mahlzeit auf Kosten der Gemeinde. Zwei Mann kamen 
bei der S itterbrücke ums Leben. Leutn. C hristian  Bircher 
führte  die Adelbodner 1743 an die Grenze, Leutn. Gilgian 
Schm id zur U nterdrückung der Revolution 1782 nach Genf. 
A. w ar bei der Dämpfung des W aadtländeraufstandes und 
der M obilisation von 1792 beteiligt (Leutn. Hans zum 
Kehr). Dez. 1797 m usste das W achtfeuer auf dem «H üreli» 
in Bereitschaft gestellt werden. Im  Uebergang, wo die 
Frutigerkom pagnie im Ruhsei und bei Neu en egg m it
kämpfte, fielen 6 Mann von A., d a ru n te r der Scharf
schütze C hristian Rösti, Vater von 10 unerzogenen Kin
dern , Sohn des bekannten Gemsjägers Anton R. W ährend 
der Helvetik wusste sich A. so klug zu stellen, dass n ie
m and zu r V erantw ortung gezogen werden konnte, was 
die ändern  Gem einden genugsam  geschm orzen. 1808 
kam en 6 Mann in der Alpìege in e iner Lawine um ; 1827 
erschlug der Blitz 4 W aldarbeiter un term  Birg. Das 
heute stehende P frundhaus stam m t aus 1822. Zum Neu
bau steuerte die R egierung 2000 Pf. U nfruchtbare Jahre, 
niedrige Viehpreise, Maul- und Klauenseuche (1839), 
Kartoffelkrankheit, W asserschaden und Mangel an V er
dienst Hessen dieTalschaft in Arm ut geraten und zwangen 
zu m assenhafter Auswanderung, besonders nach Amerika. 
Eine von Joh. R ieder, Ilaüp tm ann  und T eilnehm er am 
Gefecht bei Gislikon, gegründete Zündhölzchenfabrik, eine 
Vereinsbäckerei und ein Gem einde-Armenhaus konnten 
so wenig gründlich  helfen wie Span- und Zündholz
schachtelherstellung, Seidenw eberei und etwas Schiefer- 
ausbeute. L ehrer C hristian Hari au f dem Schlegeli n im m t 
als ersten  Kurgast Pfr. Karl R ohr auf. 1864 erfolgt die 
Eröffnung der Gem eindeoberschule. Die neue Strasse 
(erbaut 1875-84) brachte den Aufschwung. A. hatte einen 
Kostenanteil von 130 000 F r. zu en trich ten . Nach und 
nach entw ickelt sich A. zu einem bedeutenden Som m er
und W in terkuro rt. Auf einer Skitour verunglückt 1901 
der beliebte Arzt und bew underte C ellokünstler W alter 
.Hagen. Schwieriges T erra in , und noch schw ierigere 
F inanzierung verunm öglichen vorläufig die konzessionier
ten Bahnbauten nach Frutigen und der Lenk. Ein 
Projekt, das W asser der Engstligen durch  einen Schm al
spurtunnel zur V erstärkung des dortigen Kraftwerkes nach 
Kandersteg zu leiten, b ringt vielleicht A. die sehnlichst 
erw ünschte Bahnverbindung. 1908 Bezug des neuen 
Dorfschulhauses ; 1917 Postauto. A. zählte 1764: 993 Ew., 
1798: 1202 Ew., 1818: 1174 Ew., 1831: 1360 Ew., 1850 : 
1513Ew., 1860: 1536 Ew., 1870: 1552 Ew., 1880 : 1649 
Ew., 1888: 1580 Ew., 1900: 1564 Ew., 1910: 2163 Ew. 
Beginn der P farreg ister für Taufen u. Eheschliessungen 
1556, für Sterbefälle 1608. — Ueber die Gemeindegrenzen 
h inaus bekannt w urden z. B. Abr. Allenbach, Notar, 
S ta tthalter, Poet, Chronist-j- 1705. — Mo r. Küentzi, Ver
fasser der A rith m etica  fu n d a m en ta lis  1710. — Peter Josi, 
K irchm eier (1784-88), Poet. — Joh. Rieder, A rtilleriehaupt
m ann, R egierungsstatthalter (1805-76). — Stef. Schm id, 
Obmann (1812-92). — Abr. Aellig (1838-88), Oberlehrer, 
G erichtspräsident. Hauptsächlich seinem W irken verdankt 
A. die neue Strasse. — Vergl. Alpenrosen ; A lm anach  
1819. — F ührer von A delboden, hg. vom Verkehrsver. — 
Karl S te ttier: Das F ru tig land , Bern 1887. — A S A  Jahrg. 
1886. N r 1. -  BBG  VI. Jahrg . No 3. -  Karl S te ttier : 
Des tru tig la n d s  Geschichte. — Herrn. H artm ann : Das 
B erner Oberland in  Sage u . Geschichte, 2 Bde. — E rnst 
Jörin  : Der K anton Oberland. Diss. Zür. 1912. — Ab
schriften der Talschaftschroniken (Allenbach, Bircher, 
H ari, Hager, M urer, Schmid). [Alfr. Bærtschi.]

A D E L H A R D T .  Aus Ulm stam m endes Geschlecht, 
durch Georg 1. m. 1583 in Genf eingebürgert. W appen:  
In Silber schwarzer Adler. Kleinod : Arm, der eine an 
beiden Enden umgebogene Hebestange hält. — Genève, 
A. E. Galiffe, A r m .,  p . 5. [C. R .l

A D E L H A R D U S ,  Schreiber der Abtei Zürich (?) 1036-

37. O riginalschrift (?) Staatsarchiv Z ür., A btei Nr. 14. — 
U ZT  Nr. 231. [F. H.")

A D E L H E I D ,  Tochter Rudolfs H ., des Königs von 
Burgund, u .  der Königin Bertha, * 930. Schon als Kind 
938 verehelicht m it Lothar, Sohn Hugos, des Königs von 
Italien , m it welchem sich ihre M utter gleichzeitig wieder 
verm ählte. Die Ehe w urde übrigens n icht vollzogen, 
und Adelheid heira te te  schliesslich den deutschen König 
Otto I., dem es dank der Ansprüche, die er von seiner 
Gattin übernahm , gelang, sich 961 zum König von Italien 
ausrufen und 1 Jah r später als Kaiser krönen zu lassen. 
Beim Tode Otto 984 führte  A. tatsächlich die Reichsregie
rung  u n ter dem Namen ihres Sohnes Otto II. und m achte 
H einrich dem Zänker, dem Herzog von Bayern, das Reich 
streitig . Die Kaiserin übte auch einen grossen Einfluss auf 
ihren  Enkel Otto III. aus. Sie w ar ferner die Beschützerin 
des Königs Konrad von Burgund, ihres Neffen, und R u
dolfs III., ihres Grossneffen. Zu Ende ihres Lebens 999 
kam sie nach Burgund, um diesen letztgenannten König 
m it seinen U ntertanen zu versöhnen. Auf Drängen A’s 
schenkte ih r Enkel Otto III. dem Kloster Selz im Eisass 
die H errschaften K irchberg bei Burgdorf, W im m is und 
Hetendorf (F R B  I, p. 237). f  16. xn. 999.

Die Biographie A’s w urde von Odilon, dem Abt von 
Cluny, der sie gekannt hatte , verfasst (Mon. Germ. 
Bd ivj. Die Kaiserin w ar vorher schon m it dem Abt 
Majeul von Cluny, dem Vorgänger Odilons, sehr befreun
det gewesen, und es ist diesem U m stand die Stiftung des 
Klosters Peterlingen gegen 961 durch  A. u. ihre M utter, 
die Königin B ertha, zuzuschreiben. 999 trug  sie auch bei 
zur U m gestaltung der Propstei St. V iktor in Genf. Sie 
w urde von der Kirche heilig gesprochen, ih r Nam enstag 
ist der 16. xn. — Bentzinger : K aiserin  A delheid . Breslau 
1883. — W im m er : K aiserin  A delheid . Regensb. 1897.
— Jardet : Sain t-O dilon , Abbé de Cluny. Lyon 1898.
— Poupardin : Le R oyaum e de Bourgogne. Paris 1907. — 
Reymond : Le Testam ent de la reine B erthe. Lausanne 
1911. [M. R.]

A D E L H E L M ,  der Se l ige ,  erster Abt des Klosters 
Engelberg. In der Vorlage zur Stiftungsurkunde vom
22. XI. 1122 und in der K aiserurkunde vom 28. xii. 1124 
w ird er Vater des Klosters, in der Bulle Calixt II. vom 
5. April des gl. J. P rio r genannt ; es en tsprich t dies den 
Anfängen eines Klosters. Die K losterchronik des 12. Jah rb . 
sagt von ihm : 1131 starb  der heilige Adilhelm, unser 
e rster hiesiger Abt, der heute noch öfters den Kranken, 
die sein Grab besuchen, zu helfen pflegt; diejenige des 
15. Jah rh . : E r leuchtete im Leben durch Tugenden, nach 
dem Tode durch W’under. Als Todestag nen n t das älteste 
Sterbebuch den 25. Febr. A. w ird im Kloster von jeher 
als Seliger v e reh rt; sein Grabmal m it den aus dem Klo
sterbrande geretteten spärlichen U eberresten befindet sich 
in der rechten  Seitenkapelle zu h in te rst in der Kloster
kirche. In der Sakristei werden ein einfacher hölzerner 
Abtstab m it einer Krüm m e aus Horn und angehängtem  
Schweisstuch, sowie ein altes Messgewand aufbewahrt, 
die dem ersten  Abte zugeschrieben werden. Die an seine 
Person sich knüpfenden Legenden sind im grossen Saal 
des Klosters in W andbildern  dargestellt. F ü r die H er
kunft A’s und seiner M itbrüder vom Kloster St. Blasien im 
Schwarzwald oder gegen dieselbe fehlen uns die d irekten 
Zeugnisse aus der älteren Zeit ; dafür sprich t die T at
sache, dass sein legitim er Nachfolger, Abt Frow in, aus 
St. Blasien stam m te. — Vergl. UZ  I, p. 145. — A lb u m  
Engelbergense, 1882. — P. Hieronymus Mayer : Das 
B en e d ik tin ers tift E ngelb ., Beilage zum Jahresbericht 
des G ym n. 1891. — Gfr. 49. — Rob. D ürrer in Rahns 
S ta tis tik  schweizer. K u n std en km .:  Unterwalden. — Mon. 
germ . hist. ; scriptores XVII, p. 175. — A fd .  V ili, 103 
u. 109. [P. Ignaz Hess.]

A D E L L I N ;  W aadtländisches Geschlecht von Dom
m arlin , von dem verschiedene Glieder im 14. Jah rh . in 
Lausanne eine politische Rolle spielten. [M. R.]

A D E L P H I ,  Johannes. Stadtarzt in  Schaffhausen 
1514-23, Dr. m ed., H um anist, Schriftsteller, Förderer der 
Reformation. Sein eigentlicher Name ist Müling (M ulin- 
gus). E r stam m t aus S trassburg , erscheint dort 1505 als 
Physicus, ist auch als K orrektor tätig , 1508 und 1512 in 
T rier. Nach 1523 ist er in Schaffhausen n icht m ehr nach
weisbar. Seine späteren Lebensschicksale sind unbekannt.
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Adelphi (auch A delphus genannt) übersetzte zahlreiche 
medizinische, historische, pädagogische und religiöse 
W erke aus dem Latein und verfasste selbst Schriften 
verschiedensten Inhalts. — Vergl. darüber Bächtold : 
Gfesch. der deutsch. L it. in  der Schw eiz, p. 431. — C. 
Mägis : Scha/fh. Schriftste ller. — Im thurn , im Gemälde 
der Schweiz, K t. Schaffh. p. 86. — Charles Schm idt : 
H istoire littéra ire  de l’Alsace  II , 133 ff. ,401 ff. [H. W.]

A D E L S B R I E F E .  Siehe A d e l.
A D E L S P A R T I K E L .  Siehe A d e l.
A D E L U N G U S .  Siehe A d  A L O N G .
A D E L W I L  (Kt. Luzern, Amt Sursee, Gem. Neuen

kirch. S. GLS). W eiler bei der Station Sempach. 1173 
Adehvile, 1178 A dilw ilare, 1184 A delw ilare, enstanden 
aus ahd. A d a lin -w ila r i =  Gehöfte des Adalo. (Vergl. 
W . W iget : Die Laute der Toggenburger M undarten  
1916, p. 88-89). Der alte Dinghof der freien Leute zu 
A. um fasste die 4 Höfe Rippertschw and, Adelwil, Rüeg- 
geringen und Siggingen. Im Dinghof lag auch die 
Gegend des Klosters N euenkirch. Seit E inführung der 
Luzerner Gerichtssiegel (1722) führte A. (Neuenkirch) 
den Bischof Ulrich, Patron v. N euenkirch, im Siegel. 
Es w ar eines der grössten Siegel der Landvogtei Ro
tenburg. Die Kapelle ist eine Filiale von Sempach und 
bis m indestens 1420 nachweisbar. Ueber ihren  Ge
mäldeschm uck und den Kult der St. E inbeth siehe 
Stückelberg in Die Schweiz 1916, 655 ff. — Bölsterli : 
Gesch. der P fa rre i Sem pach. — Segesser : Rechtsge
schichte. [ P .  X .  W . )

A D E N O T  oder v o n  A D E N O T ,  Jakob, Lothringer, 
von Bar-le-Duc, H auptm ann im  Dienst der Genfer 
Obrigkeit w ährend des Krieges von 1589 gegen den Herzog 
von Savoien ; w urde angeschuldigt, die S tadt an den Her
zog zu verraten beabsichtigt zu haben, von den Genfer 
Behörden zum Tode verurteilt und 17. X I. 1589 hingerich
tet. DuBois-Melly hat aus ihm  einen der Helden seines 
h istor. Rom ans gem acht : Eve de la Pasle, épisode de la 
guerre de Genève, 1589-90. Genève et Bàie, 1886. — Vergl. 
Genève AE. : RC , t. 84 (1589), p assim , u. PC  N r 1796 
(diese U rkunden w urden teils von DuBois-Melly publiziert,
a .a .O .) .  [P.G.]

A D E R  A oder A D E R E N  (Kt. Freiburg, Bez. See. 
S. GLS). Im  NO von M urten gelegener Hügel, wo, wie 
irrtüm lich  behauptet w ird, das H auptquartier des mit 
Karl dem Kühnen verbündeten Grafen Jakob von Romont 
w ährend der Belagerung von Murten gewesen sein soll. Alle 
zeitgenössischen Quellen berichten uns im Gegenteil, dass 
der Graf von Rom ont sein H auptquartier im N. der Stadt 
gehabt habe. W äre es auf der A. gewesen, so hätte der 
Graf die Niederlage der B urgunder auf dem Feld zwi
schen Burg und Salvenach m it eigenen Augen sehen 
können und w ürde n ich t bis 3 U hr N achm ittags von sei
nem  Lager aus die Stadt bom bardiert haben. Dies wird 
übrigens auch bestätigt durch die A nsich t der Skhlacht 
bei M urten , gestochen von M artin M artini (Freiburg 1609), 
wonach auf dem Gipfel der A. ein Galgen stand. [F. D.]

A D E R T ,  Jakob, *1817 zu Bergerac als Sohn französ. 
E ltern. W urde als Kind nach Genf verbracht, wo er am 
Collège u. an der Akademie seine Studien m achte. Begab 
sich h ierauf nach Paris, tra t in die Ecole Normale 
ein, wo er als Schüler von V. Cousin an der un ter des
sen Namen bekannten und  veröffentlichten Ausgabe 
von Platos philosophischen Schriften m itwirkte. W urde 
L ehrer am Lyzeum Bourbon-Vendée, das er verliess, um 
eine Stelle am Collège in Genf anzutreten. Er amtete 
da seit 4 Jah ren  (1840-44) als L ehrer der ersten Klasse, 
als der L ehrstuhl der griechischen Sprache und Li
te ra tu r frei wurde. A. verfasste zu diesem Anlass seine 
E tu d e  su r Théocrite (Genf 1843), eine noch heute be
wunderte H abilitationsschrift, die ihm m it 27 Jahren 
die Professur eintrug. Durch die Revolution von 1846 
in politische Händel verwickelt, nahm  er m it m ehre
ren Kollegen seinen Abschied. E r beabsichtigte nun , eine 
ihm  von der U niversität Baltimore angebotene Professur 
anzutreten, aber seine Freunde hielten ihn zurück und 
baten ihn , die Redaktion des Journal de Genève zu über
nehm en ; n u r ungern gab er nach. Die Abonnentenzahl 
war überaus klein geworden, die Zeitung erschien bloss 
noch dreim al wöchentlich. Obgleich A. im Anfang noch 
R edaktor der Bibliothèque universelle  und L ehrer an

dem von De la Rive, Rilliet und T u rre ttin i gegründeten 
freien Gymnasium war, entledigte er sich seiner neuen 
Aufgabe m it so grosser Energie u. einem so grossenW eit- 
blick, dass er in einigen Jahren das Blatt wieder auf die 
Höhe brachte und daraus eine internationale Tageszeitung 
machte. Die Fam ilie von W ilhelm Favre erteilte ihm den 
Auftrag, dessen wichtigste Schriften zu publizieren ; er 
vereinigte dieselben in 
2 Bänden un ter dem Ti
tel : Mélanges d ’histoire  
littéraire  (Genève, 1856) 
m it einer Notice sur la 
vie et les écrits de Guil
laum e Favre  als Vorwort 
(Separatdruck, brosch.).
Seit 1866 schrieb A., 
obschon im m er noch 
H auptredaktor, nu r noch 
einige lite rar. Artikel u. 
die Biographie de Jam es 
F azy, die er aber nie zum 
Abschluss brachte. Er 
un terh ielt jedoch stets 
eine um fangreiche Kor
respondenz. Vom Alter 
gebrochen, nahm  er 1885 
seinen R ücktritt und f  4. 
vi. 1886. J. A. ist seiner p rof. Jakob Adert.
Bücherliebhaberei wegen Catalog. Bibi. Adert,
sehr bekannt. Seine Bi
bliothek, besonders reich an W erken aus dem 16. Jahrh . 
(s. Catalogue m ss., im prim és, autographes, Paris, Ge
nève, 1887) wurde nach seinem Tode in alle W inde zer
streut. -  Vergl. JG v. 5. VI. 1886. -  MDG  t. 22. -  Bul
letin (1886). — L ’Université de Genève et son histoire, 
Faculté des Lettres 1872-96, von B. Bouvier (Genève, 
1896). I H e l .  R . ]

AD E T,  P e t e r  A u g u s t ,  französ. Diplomat, * in Paris
17. in. 1763, zuerst Arzt, dann Beam ter der Marine- und 
Kolonialverwaltung, w urde 8. ix. 1794 durch  Beschluss 
des S a lu t pub lic  als diplom atischer Resident nach Genf 
geschickt, um dort den frühem  Abbé Soulavie zu erset
zen und zu verhaften. A. kam 19. ix. 1794 in Genf an 
u. eröffnete dem Rat seine Mission, der denn auch also- 
bald zur Verhaftung des bei den meisten Gen fern verhass
ten Soulavie schritt. In der Nacht 19.-20. ix. wurde Sou
lavie in das Schloss Tournai geführt u. am Tage darauf 
gefesselt und geknebelt dem kom m andierenden General 
des Pays de G ex überliefert, der ihn nach Paris schickte. 
A. wurde 22. ix. 1794 vom Rat in feierlicher Versammlung 
in dem m it genferischen, französischen u. am erikanischen 
Fahnen geschmückten Saal der CG empfangen. W ährend 
seines kurzen Aufenthaltes in Genf war A., im Gegensatz 
zu seinem Vorgänger Soulavie, unablässig bem üht, den 
Genfern Beweise seines grössten W ohlwollens zu geben. 
E r legte sich m it B eharrlichkeit u. Hingebung dafür ins 
Mittel, dass Genf N ahrungsm ittel, Holz u. Kohlen zuge
schickt wurden. E in Beschluss des S a lu t public, von dem 
er 11. XII. 1794 Kenntnis erhielt, zeigte ihm  die E rnennung 
als Gesandter nach den Vereinigten Staaten und seine 
Ersetzung durch den Bürger Félix Desportes an. A. ver
liess Genf am 14. xn ., von den Behörden lebhaft bedauert. 
4. m . 1796 von Philadelphia zurückberufen, behielt er 
trotzdem  sein Amt bei u. wurde 28. x. 1796 wieder nach 
Amerika gesandt. Er kam erst zu Ende des Jahres VII 
endgültig zurück u. schloss sich der Revolution vom 18. 
B rum aire an. W ährend seiner Pariser Aufenthalte suchte 
er die Bemühungen der Genfer Abgeordneten, Micheli 
und Richard z. B., m itgrösstem W ohlwollen zu erleichtern. 
E r wohnte nam entlich 3. vm. 1797 der Audienz bei, die 
ihnen Talleyrand, der neue Aussenminister, gewährte. A. 
tra t am 3. Nivôse des Jahres VIII (31. xi1.1799) ins T ribunal 
ein, wurde im Jahre XI Präfekt der Nièvre, war 1809 De
pu tie rter des Corps législatif, f  in Paris 19. m . 1834.
— Vergl. Bordet : H istoire des résidents de France à 
Genève. — A. Mazon : Histoire de Soulavie. — F. Bar
bey : Félix Desportes et l’annexion de Genève à la France.
— Papiers de B a rth é lém y , t. VII. — In term éd ia ire  des 
chercheurs et curieux, 1895. [F. B.]

A D E T S W I L  (Kl. Zürich, Bez. Hinwil, Gem. Bärets-
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wil. Siehe GLS). Dorf, 1910 w ieder hergestellle Zivil- 
iind Schulgem einde. Alte alem annische Siedelung. 1836 
stiess m an bei der E rbauung des Schulhauses wie schon 
früher auf einen grossen alem annischen Begräbnisplatz ; 
ein dabei gefundenes Schw ert und Messer befinden sich 
im  Landesm useum . Der im NW  gelegene H eidenbühl mag 
an eine noch ältere Besiedelung erinnern , wie denn auch 
nördlich auf Palten röm ische Münzen zum Vorschein ge
kom m en sind. Irrig  ist auf dem westl. gelegenen Kirchbühl 
R a tp o ltsk ilch = W etz iko n  gesucht worden. Im  Jah re  857 
oder 858 ü b e rtru g  W olfdhrud ih r E igengut zu A dalo ltis- 
w ilare  ans Kloster St. Gallen und empfing es als Zinseigen 
fü r sich und  ih re  Söhne Adalhere und Selbe zurück. 
Der Name bedeutet « Gehöfte des Adalolt (olt =  w a it , 
d. h . der W altende). Als Dorf (villa) Adolts-w ile  seit
3. vin. 1322 genannt. An diesem Tage verlieh der Abt 
von St. Gallen das von Rüdiger von W erdegg ans Klo
ster Riiti verkaufte Vogteirecht über 3 Hofstätten und 
das H uglisgut an Riiti als Zinslehen. Demselben H errn 
von W erdegg bestritt die H errschaft Oesterreich das 
E igentum  an den dortigen Stadelleuten. Die Vogtei 
ü ber das Dorf gehörte zur Burg Greifenberg (s. d.) und 
w ar als st. gallisches Lehen vom 14.-16. Jah rh . im Besitze 
der Herren von Hin wil. Bei der G üterteilung von 1379 
erh ie lt sie Herdegen von Hinwil. F riedrich  von Hinwil 
zu Greifenberg m achte 1473 als N eubürger m it der Stadt 
Zürich ab, dass sie die Bussengefälle von den hohen und 
n iedern Gerichten inskünftig  teilten. Einzugsbriefe der 
Gemeinde 1558-65 und 1613, vom 22. i i . 1613 auch eine 
O rdnung betreff. Holzhau und Dorfgerechtigkeit. Den 
W eibel wählte der G erichtsherr auf Greifenberg aus einem 
Dreiervorschlag. Die hohen Gerichte gehörten zur Graf
schaft K iburg m it eigenem W eibel ; es blieb A. auch bis 
1874 dem N otariatskreise Pfäffikon zugeteilt.

Die Schule A., die lange Zeit als einzige der Gemeinde 
Bäretswil eine R epetierschule (d. h . W interschule) besass, 
ist 1701 gegründet, ein Schulhaus aber e rst 1807 erstellt 
worden ; das neuere von 1836 ist aus einem einzigen F ind
ling gebaut. In  den Jah ren  1831, 1847 und 1859 w urde A. 
von grossen Bränden heim gesucht ; im 1. Jahre  verbrann
ten 12, im 2. 8-10 und im 3. gar 32 W ohnhäuser m it 
ändern Gebäuden ; beim Brande von 1859 ging auch 
der grösste Teil des B ezirksratsarchives Hinwil zu 
Grunde. Die gereizte S tim m ung nach dem Fabrik 
brande zu O beruster ha t im November 1832 die Regie
rung  zur m ilitärischen Besetzung der Gemeinde veran
lasst. 1843-44 w urde die K om m unikationsstrasse von 
Kempten nach A. neu angelegt und 1847 im Dorfe kor
rig iert. E inw ohner 1634 : 106, 1910: 236. Auswanderun
gen siehe B ä r e t s w i l .

Die Seidenstoffweberei llirzel & Co. w urde gegründet 
1874 von Heinr. Rüegg «im Tobel» Adetswil. Nach m ehre
ren Firm aänderungen ist die Fabrik von ih ren  heutigen 
Besitzern Hirzel & Co. ausgebaut u. m odernisiert w orden. 
Sie beschäftigt heute m ehr als 100 Arbeiter. — E rholungs
haus A. m it Kurkolonie auf dem Burgweidli ; gegründet 
von der Gemeinnützigen Gesellschaft des Bezirkes H in
wil für schwächliche und rekonvaleszente K inder; be
schlossen 30. Xi. 1902. erbaut 1904 und eingeweiht Pfingsten 
1905. Bild : Z W C h r  1906, p. 170. Seit 1905-06 erscheinen 
Jahresberichte : 1916 287 Pfleglinge, 9909 Pflegetage. Reg
lem ent gedruckt. — M A G Z  III  4, p. 34. - J. S tuder : Ge
sch. der K irchgem . B äretsw il. — R. H oppeier: Zürch. 
R echtsquellen  I. — H absburger Urbar II 314.

Von diesem Dorfe und  n icht von Adi is wil hat wohl das 
Geschlecht « Adlischwyler » seinen Nam en. [F. Hegi.]

A D H O R T A T O R I E N  nannte die zürcherische Kanzlei 
des 18. Jahrh . Abm ahnungsschreiben, durch  die die U nter
tanen (z. B. 1795 des Abtes von St. Gallen) vom Ungehorsam 
abgem ahnt wurden. — Z T  1862, p. 5. [F. H.]

A D I L P E R N ,  adeocatus 925, wohl Untervogt des Vog
tes K erhart der Kirche St. Felix u. Regula von Zürich. 
Vielleicht in Zusam m enhang zu bringen mit Adalpern, 
der 876 derselben Kirche einen Hof zu B irm ensdorf 
übergab. In  U rkunden des F raum ünsters kom m t 924-31 
ein Zeuge dieses Nam ens, Adalperen und Adilpern, vor. 
— U ZT. [F. H.]

A D I S W I L  (Kt. Luzern, Amt Sursee, Gem. Gunzwil). 
893 Aclolteswilare, 1045 Adelesw ilare, 1173 A delsw ile, 
1323 A dilsiv ile . Der Hof gab laut Habsburg. Urbar jä h r 

lich 1 Pfund Pfennig und gehörte vorher dem Kloster 
Schännis. — Zum Namen s. Art. A d e t s w i l .  [P. X. W.] 

A D J O I N T S  AU C O N S E I L  D E S  C C,  Genf (Bei
geordnete des Rates der CC). Durch das E d it de Pacifica
tion  vom 21. XI. 1782 geschaffen, zur Kom pensierung des 
den B ürgern u. E inw ohnern entrissenen Rechts, Vorstel
lungen (représentations) zu m achen. Diese Institution war 
folgenderweise eingerichtet, Alle Bürger und weltlichen 
E inw ohner, im Besitz ih rer bürgerlichen Rechte, die ge
wisse Bedingungen beziigl. Alter u. Vermögen erfüllten, 
konnten sich in ein besonderes Verzeichnis einschreiben 
lassen. Jedes Ja h r w urden im Jan . 36 Nam en dieser Liste 
durchs Los als A. bestim m t. Diese blieben 1 Jah r im Amt 
u. hatten folgende Rechte : 1. Am 1. Montag eines jeden 
Monats, gleichwie die Glieder der CC, Anträge zu ste l
len betr. Verwaltung u. öffentl. W ohl. 2. Sie hatten im 
CC beratende Stim m e in allen auf diese Anträge sich be
ziehenden Fragen. 3. Sie nahm en Teil u. w irkten m it 
bei allen die Grossratsw ahlen betreffenden Geschäften. 
4. W enn der Kl. Rat als G erichtshof konstituiert w ar, 
w ohnten 18 von ihnen als V ertre ter der B ürgerschaft der 
V erteidigung der Angeklagten bei, sowie dem Verlesen 
der Schlussanträge des Staatsanw alts, und in gleicher 
W eise w ohnten die 18 ändern  bei Begnadigungsgesuchen 
der Lektüre des Kassationsgesuchs u. der Anträge des 
Staatsanw alts bei. Diese Prärogativen h inderten  übrigens 
n ich t, dass die E inrich tung  eine der allerreaktionärsten  
w ar. Sie entzog tatsächlich das « R epräsentationsrecht » 
der Gesam theit der B ürger, um  es n u r einigen un ter 
ihnen zu übertragen u. zwar in Gestalt von Anträgen 
u. dazu noch u n ter einschränkenden Bedingungen ; sie 
erfreute sich denn auch nie der öffentlichen Gunst. Die 
A. w urden durch das Edikt vom 22. m . 1791 abgeschafft 
und  das «R epräsentationsrecht»  wieder hergestellt. — 
Quellen : E d it de Pacification  du  21 novem bre 1782, 
titre  XIII : des représentations  und E d it  du  SS  m ars  
1791.  [ E .  L .  B u r n e t . ]

A D L E R .  Ausgestorbenes Landleutengeschlecht zu N id
walden. U l i  und J o s t  Adler erscheinen 13. m . 1396 unter 
den Stiftern der Frühm esserei in Stans. Dieser Jost oder 
ein gleichnam iger Sohn desselben fiel am 30. vi. 1422 bei 
Arbedo. — B eiträge z. Gesch. N idw aldens  I, 72, VII, 23. 
— Liebenau : L a  ba ttag lia  di Arbedo  im B S to r . 1886, 80.

A D L E R ,  F r i e d r i c h , von W ien. * 9. v i i . 1879. 1907- 
1911 Privatdozent der Physik in Zürich, 1910-11 Redak
tor am Volksrecht in dieser Stadt. Bekannt durch  seine 
E rm ordung des Grafen Stürgk, des M inisterpräsidenten 
von Oesterreich, 21. X . 1916. [E. H e r m a n n . ]

A D L E R ,  M a u r i t i u s ,  Magister, Dekan im  C horher
renstift Zurzach, um 1616. W ar Verfasser einer Le
bensbeschreibung der h. Verena, die m it Kupferstichen 
von Christoff G reuter von Augsburg versehen war. — 
Vergl. J. G ruber : Die U rkunden des S tif te s  Zurzach. 
Aarau 1873. [F W.]

A D L E R P A S S  (Kt. W allis, Bez. Visp. S. GLS). 3798 
m. Pass zwischen S trah lho rn  (südl.) und Rimpfisch- 
horn  (nördl.), von Zerm att nach M attm ark oder Fee. 
W urde zum 1. Male überschritten  9. vm. 1849 von Prof. 
Melch. U lrich, Gottlieb S tuder und Gottlieb L auter
burg m it Job. Madutz, Franz Jos. A nderm atten und 
Franz Jos. Antamatten, zum 2. Male 30. vm. 1853 von 
Alfred W ills und Heath m it P farrer Joh. Jos. Im seng 
und Franz Jos. A ntam atten, wobei auf der Passhöhe 
eine Adlerfeder gefunden wurde. Dies hat veranlasst, 
dass auf der D ufourkarte von 1862 der von Pfr. Im 
seng inspirierte  Name Adlerpass  den von der ersten P a r
tie gegebenen : R im p/ischgra t, wie den von W ills ihm  bei
gelegten Col Im sen g  verdrängte. Pfr. Im seng ist auch 
die Autorität für die E intragung des Col Im seng als Adler
pass in A. Ï .  M alkin’s Tagebuch vom 27. vm. 1856. Die gele
gentlich vorkommende Bezeichnung als Col de l ’Aigle hat 
auf reindeutschem  Sprachgebiet keine Berechtigung. — 
Vergl. B e rg -ü . G letscherfahrten in  den Hochalpen der 
Schiveiz 2, 1863 ; p. 130-143. — A. W ills : W anderings  
am ong the High A lps  (London 1856), p. 156, 174, 186. — 
A lp in e  Journal 15, p. 210. [ H .  D . ]

AD L E T S  H A U  S E N  (Kt. Zürich, k irchl. u. polit. Gem. 
Grüningen. S. GLS). Im Strangenholz bei A. w urden 1891 
und 1912 m ehrere Grabhügel aus der Hallstattperiode 
geöffnet //ISA  NF. 15, p. 26o ff.). A dla tzhusen  1314 (U Z
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XI N r 3312). Bedeutet nach H. Meyer : O rtsnam en des K t. 
Zur. N r 1251 : « Bei den Häusern des Adalolt. » Dorf des 
Amtes (späterer Landvogtei) Grün in gen, im H absburger 
U rbar : A dlashusen. Bildete bis 1800 einen Bestandteil 
der in diesem Jah r aufgelösten Zivilgem. N iederglatt und 
erhie lt ein Gem eindegut von 60 Gulden. 1791 w urden 
durch eine F euersbrunst 5 Haushaltungen obdachlos ; 
die Liebessteuern der Landvogtei ergaben 1373 Guld. 
33 Schill. Der « Hof » w urde 1825 in die Schulgenossen- 
schaft itzikon aufgenommen und 1827 zu einer Zivil
gemeinde m it eigenem Einzugsbrief erhoben. Letztere ist
20. XII. 1884 wieder aufgehoben und das Gemeindegut 
von 200 Fr. an die E rstellung eines Feuerw eihers daselbst 
und an die Spritzengem . Itzikon-Adletshausen verwendet 
worden. — "Vergl. S t.-A . Z u r ., A i S 4. iO ; K K  iOS. 3  u. 
4; N 8 3  b. — M em. Tig. I l l  u. IV. [F. Heoi ]

A D L I G E N S W I L  (Kt. und Amt Luzern. S. G IS ). Gem.
und Dorf. 1210 Adalgesw ile. 1257 Adal- 
g isw üe , vom Personennam en ahd. A dal- 
gis. U rsprünglich  ein M urbachischer Hof, 
u n ter der Vogtei der Freiherren  von Ro
tenburg. Nicolaus, villicus de A. 1243 ; 
auch der im Jahrzeitbuch von Seedorf 
genannte Arnold de A. wird in diese Zeit 
gesetzt werden m üssen. Durch Kauf 1291 
an Oesterreich übergegangen, hatte R u
dolf der Keiner v. Luzern vorerst die Vog
tei zu Lehen, sodann R itter H artm ann v. 

Ruoda 1326, von 1362 an Jakob von Rot ; dann Luzern, 
welches 1406 auch die G rundherrschaft erworben hatte. 
Das alte Hofrecht ist in einem Rodel des 14. Jahrh . 
erhalten . Schon 1381 hatte  Luzern 12 M änner von A. zu 
Bürgern angenom m en. Der Grosszehnt und die g ru n d 
herrlichen  Nutzungen gehörten dem Baumeister des Got
teshauses im Hof. Das U rbar dieses Gotteshauses v. 
Propst Vogt (ca 1499) p räsentiert als W appen des alten 
Dinghofes A. das Wappen der Fam ilie Bramberg. Dem 
Schultheissen Joh. v. Bramberg hatte die F rau  den Hof 
Stuben (in der Gem. A.) als Morgengabe zugebracht. A. 
besitzt aus dem 18. Jah rh . zwei Gemeindesiegel m it der 
Darstellung des K irchenpatrons St. Martin ; das halbe Rad 
im H in tergrund  des grössern Siegels erinnert an das alte 
W appen des Dinghofes : geteilt von gold und schwarz. 
Oben aus der Teilung wachsender schwarzer Löwe, 
unten  goldenes Rad. Der Baumeister im Hof besass das 
Patronatsrech t und hatte an das Einkommen des seit 1275 
nachweisbaren Leutpriesters beizutragen. 1500 wurden 
beide Pfründen vereinigt, 1674 erhielt A. einen Vikar, und 
1861 wurde es zur selbständigen Pfarrei. 1352 Chueni und 
Bürgi, aus Bauernfam ilien zu Adligenswil, wohnhaft 
zu Luzern. Beginn der Pfarregister für Taufen und 
Eheschliessungen 1614, für Sterbefälle 1686. [P . x . W.] 

A D L I K O N  (Kt. Zürich, Bez. Dielsdorf, Gem. Regens
dorf. S. GLS). Zivilgem. u. bis 1906 auch Schulgem. Sie 
fü h rt (auf einem  alten Windlic.ht) dasselbe W appen wie 
A. im Bez. Andelfingen. Um 1854 Fund von Grundm auern 
eines röm ischen Gebäudes, nebst einer Menge Dachziegel, 
einiger Gerätschaften und Münzen, da wo die Röm er
strasse die Z iircherstrasse schneidet und u n ter dem Na
m en Mauleselgasse in die Strassenäcker e in tritt. In der 
Nähe die Heidenlöcher, angebliche eingestürzte Zieh
brunnen (M AG Z  XV, p. 81). — Grundbesitz des Stiftes 
Einsiedeln in villa A dalinchova  w ird schon 1040 erwähnt, 
h e rrü h ren d  von einer Vergabung des Aargaugrafen Imizo. 
Später erscheinen in A. nam entlich die Abtei Zürich und 
die F reiherren  von Regensberg begütert. Letztere haben 
im Laufe des 13. Jah rh . ih re  Rechte z. T. an Zürcher. 
Bürgerfam ilien, z.T . anW ettingen und andere Gotteshäu
ser veräussert. Im  14. Jahrh . besass W ettingen die eine 
Hälfte der Gerichte, die andere die Brechter von Zürich. 
W ann und wie der Anteil dieser Fam ilie in der Folge ans 
Kloster W ettingen gekommen, ist ungewiss. Der Meierhof 
zu A. w ar 1441 gemeinsames Eigentum  W ettingens und 
der Frauenklöster Oetenbach und St. Verena in Zürich, 
deren Besitz m it der Reformation an den Spital überging. 
Die hohen Gerichte gehörten zu Kiburg. U nter der Zür
cher. Regierung bildete A. bis zur Revolution einen Be
standteil der Obervogtei Neuam t, z. Z. der Helvetik des 
Distriktes Regensdorf. Die älteste Öffnung stam m t aus der 
Mitte des 14. Jah rh . (Hoppeier im S S R  Zürich I, 1). 1704

wurde ein Teil des B urgturm s von All Regensberg zum 
Bau der Brücke zu A. verwendet. Eine Schule w urde vom 
Zürcher. Exam inatorenkonvent im Februar 1711 bewilligt; 
sie geriet aber bald wieder in Abgang, weil Schulm eister 
Rudolf Frey wegen unerlaubter Künste vor Ehegericht 
gezogen wurde (S t.-A . Z u r ., E 1140, 55, 490, 487a). 1830 
baute die Schulgemeinde ein kleines Schulhaus. 1850 
Schulgut 1740 Gulden, Gemeindegut 339 Gl. 12 Schill. 
(M em . Tig. I-IV). — Die noch im 16. Jahrh . lebenden 
H erren v. Adlikon stam m en aus A. bei Andelfingen. 
C h u o n o  und dessen B rüder L a n d o l d  und B e r c h t o i .t  d e  
Adelinchoven, die die Schenkung Lütolds von Regensberg 
zur Gründung des Klosters Fahr am 2 2 .1. 1130 bezeugten, 
gehören allerdings nach A. bei Regensdorf, waren aber 
eher freie Bauern (UZ  I Nr 279), unfreie Bauern dagegen 
die Zeugen vom 16. n. 1280 (U Z  V N r 1759). Ebenso wie 
H e i n r i c h ,  der früher P riester in Em brach gewesen w ar, 
und sich am 12. iv. 1318 de Adelinchon nennt, kann man 
seinen Bruder U l r i c h ,  Priester in Buch (Zürich), und 
ihre Schwester G ó t a  (1305-31) als von da herkom m end 
bezeichnen. U l r i c h , von Buch, und G u t a  sind die Stif
ter der Altäre von St. O thm ar und St. K atharina in Bü- 
lach. [F. H.]

A D L I K O N ,  früher auch A T T L I K O N  (Kt. Zürich, Bez.
u. Pfarrei Andelfingen. S. GLS). Polit., 
Schul- u. Zivilgem., sowie Holzkorpora- 
tion. Die polit. Gem. umfasst auch die 
Schulgem. Hnmlikon und die Schul- u. 
Zivilgem. Dätwil und Niederwil (Mein. 
Tig. IV, p. 593). Aelteste Namensform 
1230: A d ilin co n ; 1233: A d lin ch o n ; wie 
das Vorige entstanden aus Adalinc-hova  
(bei den Höfen der Adalinge (d. h. den 
Leuten des A d a lo ; Ableitung von irgend 
einem m it Adal-  beginnenden Namen). 

Grabhügel der Hallstattperiode auf dem Rütibuek (Heierli : 
Archäolog. K arte, p. 31). E rst kiburgischer, dann habs- 
burg.-Österreich. Besitz, gehörte A. zu Anfang des 14. Jahrb . 
wie der Flecken Andelfingen, dessen Schicksale der Ort. in 
der Folge teilte, zum Österreich. Amte Diessenhofen. 
Als Dorf erstm als 1296 bezeichnet (U Z  VI N r 2359). Silz 
einer seit 1230 genannten und erst im 16. Jahrh . zu Bi
schofszell ursprünglich  kiburg. Dienstmannenfam ilie. Das 
W appen der Gemeinde zeigt in blau gold. Halbmond und 
gold. 5 strahl. Stern. Vereinzelte Güter besessen zu A. die 
Schwestern in Katharinental bei Diessenhofen, die Domi
nikanerinnen zu W in te rth u r und die Nonnen zu Töss 
Letztere gelangten 1296 infolge Vergabung in den Besitz 
der Eigengüter der H erren v. W agenberg zu A. Zur Zeit 
der Helvetik gehörte A. zum Distrikt Andelfingen. Ein 
zugsbrief von 1587, dagegen keine Öffnung (Hoppeier : 
S S R  I I .  — Habsburg. Urbar I u. II). ln der Nacht vom
18.-19. xii. 1828 brannten  im Dorfe A. 6 W ohnhäuser u. 
and. Gebäude ab. Schon um 1735 hat h ier eine Schule be
standen. Am Ende des 18. Jah rh . zählte sie m it eigenem 
Schulhaus ca 60 Schüler. (Klinke : Volksschulivesen des 
K t. Zur. — S taa ts-A . Z u r ., E II 490, p. 45). 1835 er
baute die Gem. für 3000 fl. ein Schulhaus. 1850 betrug 
das Schulgut 4585 Guld. 6 Schill., das Gemeindegut 3292 
Guld. 2 Schill. (M em. Tig. I-IV). Haushaltungenrodel 
1740-70 im Gem.-Archiv Gross-Andellingen. [F. Heqi.) 

A D L I K O N ,  v o n .  Kiburgisches, dann habsburgisch- 
österreich. M inisterialengeschlecht von 
A. im heutigen Bezirk Andelfingen (Kt. 
Zürich), 1230-1531. V erbürgerte sich in 
Rapperswil (?), W in te rth u r, Zürich und 
Bischofszell. Die Stumpfsche Chronik 
weiss von ihm  wenig zu berichten und 
kennt auch den S tandort der Burg nicht. 
Sie gibt zudem sein W appen (II, p. 128) 
m it falscher Helmzier der angeblichen 
Herren v. A. im heutigen Bezirke Diels
dorf. W appenschild  : halber schwarzer 

rotgezungterLöwe in Gold ; Kleinod : wachsender schwarzer 
Löwe. Volles W appen im Siegel des H a n s  v . A. (2. Hälfte 
des 15. Jahrh.). — Auf G. Türsts Schweizerkarte 1495-97 ist 
die Burg n od i erkennbar. 1230 erstes Erscheinen : R. und
H. von A., Brüder, M inisterialen des Grafen H artm ann 
des Aeltern von Kiburg. —  1.16. x n .  1272 nennt U l r i c h  
den Grafen Rudolf v. Habsburg u. Kiburg seinen Herrn. —
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2. J o h a n n e s  1301 , Jo hann ite rb ruder z u  Tobel, 13 1 5  B ruder 
und 1326-44 Schaffner des Johanniterhauses Hohenrain.
— 3. R itterw ürde erstm als bei R u d o l f  1. 1 5 . x i i .1 3 0 7 . —
4 . R u d o l f  II. hat den Zehnten (1351) in Hakab als öster
reichisches Lehen, das er seiner Frau  K atharina ver
dankt (1356), e iner W ohltä terin  der Kirche (Gfr. XIV, 209). 
1361 belehnt vom Herzog Rudolf m it der Veste Liebenberg 
(im Tosstal) und verschiedenen Vogteien ; verbiirgert zu 
Zürich ; 1381 versetzt ihm F re ih err Hans v. Tengen das Dorf 
Glattfelden, Aarüti, Zweidien und W eittnau  m it Gerichten 
etc. — 5 . G ö t z o , Sohn d e s  R itters Rudolf N r 3 od 4 , m acht 
für sein Seelenheil eine k irchliche Stiftung. (G fr. XIV, 
201). — 6. Dem jüngern  R u d o l f , ebenfalls R itter, versetzt 
Herzog Leopold 1383 Einkünfte vom Zoll zu Schaffhausen.
— 7. Am bemerkenswertesten ist Edelknecht Hermann . 
Mitglied des Kleinen Rats zu W in te rth u r 1395-1409 ; Mit
glied des Landgerichts im Thurgau 1405-07. 1401 Vogt
h e rr zu Glattfelden, 1402-25 verehelicht m it Elsbeth v. 
Sulzberg, die ihm die toggenburgischen Lehenvogteien zu 
Oberuzwil und Geftnau zubringt und ihn und sein Ge
schlecht nach Bischofszell übersiedeln lässt. N im mt 1405-06 
am Krieg gegen die Appenzeller teil. — 8. Anna, 1405 
Nonne zu Toss, 1449 Aebtissin daselbst ; eine weitere 
Anna 1471 zu Toss verleibdingt. — 9. H ans, Sohn von 
N r 7, erhält 1468 von Konstanz den Freyenliof, einen 
Edelsitz zu Bischofszell, übergibt 1473 den Pfarr- und 
Kirchensatz zu Ober Goldach und veikauft 1484 das Gericht 
« E nghüser » bei Helfentschwil an die Abtei St. Gallen. 
—- 10. Sein Sohn Ludwig, * um  1448, wird 1466 zum 
C horherrn  in Bischofszell gewählt, und im gleichen Jah r 
P fa rrer in Goldach. 1486 Pfleger des Salve u n d  Rosen
kranz  in Bischofszell, M itbegründer der T rinkstube in B. 
1498, 1502 Kustos. — 11. R u d o lf , W artn er am C horher
renstift B., und — 12. L orenz, 1498 M itbegründer der 
Trinkstube zu Bischofszell, 1508-09 Kustos des Stiftes.
— 13. Balthasar, P fa rrer in Goldach ; diese Gemeinde 
w endet sich im März oder April 1529 an die S tadt Zürich, 
um  an Stelle von B. einen Prediger zu bekommen, 
der besser das W ort Gottes und seine Auslegung kenne.
—  1 4 .  W ohl als letzter Sprosse f  2 3 . - 2 4 .  x .  1 5 3 1  Y n o  
(Kuni Adliker) von Bischofszell im Gefecht am Gubel. — 
UZ I-XI. -  UStG  IV ff. -  A H S  1 9 0 1 ,  p .  3 1 .  -  US. -  

Rüegersche C hronik. — R. Thomm en : Urk. I u. II. — 
Habsburg Urbar. — Gfr. XIV :JZ B  W in te r th u r  ; XXVI, 
270 ; XXXVII, 2 9 2 .  -  N bl. S tad tb ib i. W in te r th u r  1 9 0 8 .
— JZ B  H eiligenberg . — K. H auser : W in te r th u r  zur 
Z eit des A ppenzellerkrieges. — Arn. Näf : Gesch. von 
G lattfelden. — II. Sulzer : Gesch. von Töss. — JZ B  Rei- 
ligenberg. — J. Vadian : H istor. S c h rifte n  II. — TB  X.
— H. Bullinger : R efo rm . Chr. III, p. 206. — A. Scheiwi- 
ler : Gesch. des C horstiftes S t .  Pelagius zu  B . (1918). — 
S trickler : Act. R ef. II, N r 238 und p. 820. [F. H.]

A D L IS B E R G  (V O R D E R , H IN T E R ) (Kt., Bez. und 
Stadt Zürich. S. G LS). Höfe am  Ostabhang des Z ürichber
ges. U rsprünglich  bezeichnete A. einen Teil der W aldun 
gen auf dem Zürichberg. Der 1167 A delsperch  (d. h. wohl 
Berg des A d a l  oder des A d a lo lt; vgl. Förstem ann Is 159) 
genannte Forst erschein t 1167, 1229 und 1234 als Besitz^ 
tum  des A ugustinerchorherrenstiftes St. M artin auf dem 
Zürichberg. Bei der 1545 vorgenommenen Teilung der 
Allmend am Zürichberg behielt sich die S tadt Zürich u. a. 
auch die Adlisbergwaldung als städtischen Besitz vor und 
bestellte dafür einen besondere Bannwart m it W ohnung 
im h in tern  Adlisberg. Die säm tlichen W aldbestände auf 
dem Zürichberg un terstanden  dem B ergherrn (Forst
m eister). 1803 wurde der A. bei der Aussteuerung der 
Bürgergem cinde Zürich der letzteren als Eigentum  zu
gewiesen. — Politisch gehörte A. seit Beginn des 15. 
ja h rh . zur Obervogtei Vier W achten und u n ter’s freie 
Stadtgericht, seit 1831 zur Gem. Iloltingen und seit 
1893 zur vereinigten Stadt Zürich. Auch nach dem 
Uebergang der Adlisbergwaldung an die Stadt blieb 
der h in tere  A. Am tswohnung eines Bannw artes, später 
F ö rste r genannt, aber n u r  bis 1907. Im  Jahre  1888 ent
stand  im h in te rn  A. ein von der schweizer. Z entral
anstalt fü r das forstliche Versuchswesen (Prof. Arnold 
Engler) angelegter Forstgarten, der wissenschaftlichen 
U ntersuchungen dient. Die vielbesuchten Ausflugshäuser 
bestehen seit Anfang des 19. Jah rhunderts, der hintere 
Adlisberg gemäss Ofenkacheldatum seil 1812 (Bild des sog,

Forsthauses, H interer Adlisberg, in Z W C h r. 1899 N r 42).
— Vergl. Vögelin : A ltes Zürich  II, p. 511 f. — Z T  1892, 
p. 55-90. — H. Meyer : O rtsnam en K t. Zürich , N r 706. — 
UZ I, Nr319, 449, 495. -  ZW C h r.  1899 N r 22 (1. Schlacht 
bei Zürich 1799, m it Plan). — Gefl. Mitteilungen von Stadt
forstm eister K. Tuchschm id. — H. Müller : Denkschr. 
zu m  25jcihr. Bestehen der vereinigten S ta d t Zürich , 
1893-1918 (mit Karte des W aldbestandes). — E nglers  
Garten : N Z Z  1918, N r 509. [A. Largiadèr.]

A D L I S C H W Y L E R ,  ursprünglich  Ä doltzw iler  usw.
f  Bürgergeschlecht von Rapperswil und 

lliillllllllllllllllH Zürich, des Rats zu Rheinfelden. Vom 
Kaiser geadelt m it dem Beinamen « von 
Vollingen». — W appen  nach Antistes
H. Bullinger, der Schwiegersohn eines 
A. w ar : In ro t ein in vier Teile gebro- 

t ebener schwarzer Ring. Das W appen 
/  w ird von B ullinger als alt bezeichnet 

vjj y  (vergl. B althasar: Helvetia  I, p.104). Das
Geschlechterbuch Meiss I, p. 20 gibt den 

R ing weiss. Das Siegel des Stadtschreibers H a n s  A. zu 
Rheinfelden von 1550 zeigt n u r  den Schild (St.-A . Zur., 
E II 335, foh 2156 ff.). Kleinod : 2 Flüge, dazwischen Kugel : 
Siegel des H a n s  J a k o b  A. « von Vollingen» (im Landes
museum). — Der Geschlechtsnam e rü h r t kaum  von Adlis- 
wil (im Zürcher. Sihltal) her, sondern von der Zivilgem. 
Adetswil bei Bäretswil (Kt. Zürich), wofür die ä lteren  Na
m ensformen zu sprechen scheinen. — 1. B ü r g i  A d o l t s w i l ' e  
erscheint 1331 im E in sied ler Urbar als zu Kempraten 
sesshaft. E r erhielt 1361 auf dem Österreich. Lehentage zu 
Zofingen als BuRKHARüAdoltszwiler m it der Fam ilie W iss- 
ling den Laienzehnten zu N iederdürnten  als Österreich. 
Lehen (G /rXLV, p. 118. — H absburger Urbar II, p. 493). —
2. H a n s  A d l e t z w il e r , wohl ein Sohn von N r 1, ist offen
bar der S tam m vater der in Rapperswil eingebürgerten A. ;
21. xn. 1387 erw ähnt als Bürger zu Rapperswil (S t.-A . Zur. 
Ausgeschiedene Urk. R ü ti  N r 19). Antistes Bullinger 
bezeichnet die A. als ein gutes, altes Geschlecht, lange 
Zeit zu Rapperswil gesessen (B althasar : H elvetia  I, 
p. 104). Hans Adoltswiler stiftete in der 1. Hälfte des 
15. Jah rh . m it seiner Gattin eine Jahrzeit zu Rapperswil, 
gleichwie eine Adelheit Adelswylerin, Meister H einrich 
Scherrers Ehefrau (Jahrzeitbuch R appersw il, fol. 58 u. 
79). — 3. J o h a n s  AnLiscHWYLER, Schuhm acher, ein 
a lter Rapperswiler, ist, wie Bullinger in seiner R efor
m ationschronik  überliefert, heftig für das Evangelium 
und die Zürcher gewesen und w urde deshalb 19. xi. 
1531 zu Rapperswil ins Gefängnis gelegt. Ein Hans 
Adattschwiler von Rapperswil figuriert m it 7 weitern 
Geschlechtsangehörigen im  Glückshafenrodel von 1504.
—  4. H a n s  oder J o h a n n e s  A d l is c h w y l e r , ein kurzer und 
fetter Mann ; Koch von Beruf, weshalb er auch Hänsli 
Köchli genannt wurde. Siedelte in der 2. Hälfte des 15. 
Jah rh . von Rapperswil nach Zürich über. Als Koch hat 
er dem Abt U lrich T rink ler zu Kappel und dem B ürger
m eister Hans W aldm ann viel gedient. Die Abrechnungen 
von W aldm anns H interlassenschaft führen ihn als Hans 
Koch und Hans Köchli und als «Knecht» des Bürgerm ei
sters auf (Gagliardi : Dok. W a ld m a n n  II, 252 u. 263). Er 
m achte 1490 m it den Z ürchern den Interventionszug gegen 
St. Gallen m it und erhielt dafür 20. m . 1491 als Hans 
Adliswyler das B ürgerrecht der Stadt Zürich geschenkt. 
W ar auch Stubenknecht, d. h . W irt der Zünfte zum 
Weggen und zur Meisen, sowie obrigkeitlicher W .einschenk 
zum Elsässer. Er ha t des Affentürers Haus an der Ecke 
der B runngasse gekauft und gebaut. 1512 zog er als Koch 
des H auptm anns m it den Zürchern im Papst- oder Pavier- 
zug nach Italien. Er f  im eidg. Heere vor Pavia an der 
Halsbräune und wurde un ter grossem Geleite in einem 
Kloster daselbst begraben. Verehelicht : in 1. Ehe m it 
einer F reudw iler, von der er 2 Söhne, Rudolf und Hans, 
erh ie lt ; in 2. Ehe m it Elisabeth Städler aus Uri. Mit die
ser 2. Frau erzeugte er Anna, die Gattin des Antistes 
Bullinger. Als W itwe verpfriindete sie sich im Oetenbach- 
kloster, wo sie vor Johanni im Sommer 1529 altbejahrt 
und kränklich starb (Helvetia  I, p. 106. — Bullinger : 
D iarium , p. 11 f.). — 5. R u d o l f . Sohn 1. Ehe von N r 4, 
schon im Glückshafenrodel 1504 Rudolf Adattschwyler

I « zun Predigern » in Zürich genannt, zog als Prediger- 
i möncli nach Rom und j- auf der Reise. (Helvetia  I, p. 104).
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— 6. H a ils  oder Johannes A d e l s g h w i l e h ,  Sohn 1. F,lie 
von Nr 4, im G lückshafen  von 1504 als der junge Hans 
Adattschwiler m it Anneli A. dem jungen erwähnt. Ver
gab te als Bürger zu Rhein leiden 1519 100 L. dem Predi
gerkloster in Zürich (St.-A. Zur., Urk. H in tera m t 465 
und O bm annam t 460). Von Beruf Glaser, nahm  er zu 
Rheinfelden eines Ehrenbürgers Tochter zum W eib, kam 
an den Hof des Markgrafen von Röteln und Niederbaden 
und w ard des Fürsten  Kämmerling. Bereits 1529 Stadt
schreiber zu Rheinfelden (Egli : A cten sa m m lu n g  N r 1613). 
Des S tadtschreibers gutes Verhältnis zu seinem Schwager 
Antistes Bullinger geht aus dem Begleitbriefchen vom
13. vi. 1560 zu seinem P räsent an Bullinger hervor (Zwing- 
liana  I, p. 319). f  als R atsherr und Seckeimeister zu 
Rheinfelden 13. ix. 1564 an der Pest. Um dieselbe Zeit 
starben auch alle seine Söhne und Töchter bis an 
das jüngste : Anneli. Verehelicht 1. m it einer Rhein fel- 
derin , m it der er Hans Jakob A. erzeugte, 2. m it einer 
Laufenburgerin (Helvetia 1, p. 104. — Bullinger : D iarium , 
p. 77 f.). — 7. An n a , Tochter 2. Ehe von N r 4, identisch 
(?) m it dem jungen Anneli des Glückshafenrodels von 1504 ; 
von der M utter, die sich selbst verpfründete, als Nonne 
ins Kloster Oetenbach getan. Bevogtet war sie, wie die 
M utter, von Caspar Nasal (Urk. A n tiq u a r. Geseüsch. Nr 
2610). 27. x. 1527 verlobte sie sich m it dem damaligen 
K losterschullehrer zu Kappel Heinrich Bullinger von 
B rem garten, Theologiestudent in Zürich. Die Verehe
lichung erm öglichte erst der Tod der M utter, die stets 
dieser Heirat W iderstand geleistet hatte  (D iarium  Bullin- 
gers, p. 11 f.). Die Hochzeit fand am 17. vm. 1529 zu 
B irm ensdorf am Albis im Hause des Schwagers Hans 
R einhard  Bullinger sta tt in Gegenwart des Abtes Joner 
von Kappel (s. B u l l in g e r ). Sie schenkte ihrem  Gatten 6 
Söhne und 5 Töchter, f  25. ix. 1564 an der Pest ; begra
ben im  Kreuzgange des Grossm ünsters in Zürich (Bullin- 
gers D iarium  hg. von E. Egli in den Quellen zur  
Schweizer. Reform .-G eschichte  II). — 8 . H a n s  J a k o b , 
Sohn 1. Ehe von N r 6, eine Zeit lang im Fricktal Statt
halter des Friedrich v. Landegg. Liess sich vom Kaiser 
adeln ; der gab ihm Schild und Helm (Siegel m it vollem 
W appen im Schweizer. Landesm useum). Auf dem Amte 
blieb er n ich t lange, denn er w ar unruh ig , betrieb grosse 
und schwere Rechtshändel und war in seinem W esen w un
derbar. f  1564 zu Augst unterhalb Rheinfelden m it H inter
lassung eines Sohnes Hans Jakob, eines Scherers, u. zweier 
Töchter (Balthasar : H elvetia  I, p. 104). [F. Hegi.]

A D L I S W I L .  (Kt. Zürich, Bez. Horgen. S. GLS). Polit.
Gem. m it 37 Einzelsiedelungen (u .a . Ober
leimbach), Zivil"em. (Dorf und «Berg») 
aufgehoben 19. Jahrh . Prim arschulgem . 
1874 abgetrennt von Kilchberg; Sekun- 
darschulgem . s e i tl .  xi. 1892. Reformierte 
Kirchgem. seit 3. xi. 1895. Armenverein 
1877. Alte Holzkorporation.

W appen : Die Geschlechterbücher
Dürsteier und Meiss geben : 1) in Silber 
roten Adler über halbem rotem  Mühlerad, 

2) in von Blau u. Gold geteiltem Schild : oben halben gold. 
Adler, unten halbes blaues Mühlerad (volles Wappen). 
Auf Gygers Landkarte von 1667 Feld gelb, Figuren weiss. 
Der Adler (Taverne) w ird auf die erste Namenshälfte an- 
spielen ; das M ühlerad e rinnert an die u ralte  Mühle des 
Dorfes.

Archäologisches : 1834 Fund eines von Feuer beschä
digten Bronzeschwertes neben einem Beil (MA GZ I,
3. Heft, p. 39, abgebildet Fig. 9 und 15, und bei Heierli : 
Urgeschichte, p. 269) am Eschibach « auf Hoferen » 
(ASA 6, p. 5). Grabhügel aus der Hallstattperiode und 
aus alem annischer Zeit im Steingassholz, untersucht 
1884 und 1895 (ASA 1897, p. 2 f.). Röm ischer Einzelfund 
(Heierli : Archäolog. K arte, p. 39).

Erstmalige Erw ähnung ad A dololdisivile... sive ad Lan- 
genöiv 1027-65 in den Acta Murensia (QSG  III, 77) ; also 
Gehöfte des A dalo lt wie A detsw il. Im  M ittelalter hatten 
die Gotteshäuser F raum ünster in Zürich, Rüti und Muri 
dort Streubesitz, dann auch St. Blasien im Schwarzwald. 
Die Vogtei hatten die F reiherren  v. Eschenbach inne ; 
von denen gelangte sie 1304 durch Kauf an die Manesse 
von Zürich, später an die Stadt selbst. Unter der Z ü r 
cher. Herrschaft gehörte A. seit 1385 zur Vogtei Thalwil,

seit 1406 zur Obervogtei Borgen. Zürich hatte schon 
seit 1357 behufs Ausdehnung seiner Territorialgew alt 
Einw ohner von A. in sein B ürgerrecht als Ausburger 
aufgenommen (Zürcher Steuerbücher  I, p. XVIII und 
XXV etc.). Zur Zeit der Helvetik gehörte A. dem Di
strik te Horgen zu. Vor der Revolution zerfiel die Höri
gem. in 3 W achten. Sie besitzt Dorf- oder Einzugsbriefe 
von 1697 und 1720 (Iloppeler : Zürcher R echlsquellen  
1, 1). 1812 wurden die hauptsächlichsten Staatszehnten 
losgekauft. Bis 1895 nach Kilchberg pfärrgenössig. Abtren
nung und Kirchen bau vor allem erm öglicht durch den 
Fabrikanten  Alfred Schwarzenbach, dem bei der auf der 
« Oberdilli » erbauten Kirche ein Denkmal errichte t w ur
de. Kirche erbaut nach Plänen des Architekten Paul Re
ber von Basel, eingeweiht 1898 (vergl. « Z u r E rinnerung  
an den 31. Juli- '1808. E inw eihung  der N euen Kirche  
in  A d lisw e il... Mit 2 111. — Pfr. IL J. Baumann : E in  
W ort zum  Abschied an die Kirchgenossen von A d lis
weil. Kilchberg, 20. vu. 1898. — Bild : Z W C h r. 1905, 
p. 124). — Kathol. Kultusgenossenschaft seit der 2. Hälfte 
des 19. Jah rh ., E rbauung eigener kathol. Kirche im 
« Hellsten » nach Plänen des St. Gallers ilardegger, ein
gesegnet vom Prinzen Max v. Sachsen Sept. 1904 (Bild : 
Z W C hr. 1905, p. 125). 1646 wurde auf Begehren der 
Gem. eine eigene Schule zugebilligt. W ährend Genera
tionen w ar das Schulm eisteram t in der Fam ilie W elti 
/S(.-A . Z ù r., g  J  9 1 5 ;  &' 7 / 490. 5 5 ;  400. 971 ;  457 a /  
Aber noch in der Helvetik ohne eigenes Schulhaus 
(Klinke : Volksschulwesen ; Beilage 11). 1910 Bau des 5. 
Schulhauses (vergl. Die Schulhäuser der Gem. Acuis
ti<il. E in  G edenkblatt ; h g . anlässlich der E inw eihung  
des 5. Schulhauses 25. Sept. 1010. Mit 5 Bildern). — 29. 
v. 1443 wurde das Dorf von den Eidgenossen verbrannt 
(Fründs Chronik, p. 140). — 25. ix. 1799 Schauplatz hef
tiger Gefechte zwischen dem linken Flügel der Russen 
und den Franzosen (Croquis als Beilage zu W . Meyer : 
Die S. Schlacht bei Zürich). 1841 Ergebenheitsadresse 
m it 180 Namen an die konservative Regierung. Starke 
Ueberschwemmungen durch die Sihl 30. ix. 1732, 1762, 
1819 und 30 (Eisgang), 23. vm . 1846. 1675 brannten 9 
Häuser und andere Gebäude ab, wodurch 16 Haushal
tungen obdachlos w urden . Auf die Existenz einer im 
südl. Dorfteile befindlichen Mühle darf schon fü r 1248 
geschlossen werden (UZ II, N r 743). Mit den Müllern der 
Stadt Zürich standen die Adliswiler Müller in scharfer 
Konkurrenz (Zürcher S tad tbücher  I, p. 5). Mit der 1823 
durch die Gebrüder Schoch im Oberdorf unterhalb  der 
Mühle gegründeten Spinnerei (6<‘00 Spindeln) setzte die 
Fabrikindustrie  ein. 1842 G ründung der Baumwollspin
nerei im Sood durch den Spinnerkönig H einrich Kunz 
(heute A.-G. für Textilprodukte) m it 33 000 Spindeln 
(Bild : Z W Chr. 1905, p. 354). 1861/62 E rrich tung  der 
ersten, jetzt grössten m echanischen Seidenstoffweberei 
der Schweiz durch Meyer-Täuber (s. d.) und J. Scheller- 
Schwarzenbach in der « Geroldsrüti » (Bilder : ZW C hr. 
1905, p. 46; 1907, p. 243). S. auch den Art. Familie 
Schwarzenbach. W esentlichen Anteil am Aufschwung 
hatte auch D irektor Heinrich Frick (s. d.). Aktienge
sellschaft seit 1879. Einw eihung des neuen Krankenasyls
15. xi. 1912, gestiftet durch Vermächtnisse der Fam ilien 
Schwarzenbach, Z ürrer und Frick (Bild : ZW C hr. 1912, 
p. 514, m it weitern Angaben über neuzeitliche W erke 
der Gem.). Seit 1894 erscheint in A. der liberale u S ih l- 
th a lers  (s. d.). Da bei A. die eigentliche Poststrasse über 
den Albis nach Zug begann (vergl. die Satire Der W eg- 
knecht von A. im Z T  1902), w ar der Uebergang über 
die Sihl wichtig. Die Brücke wurde nach Hallers Chronik 
1562 weggerissen und 1732 bedeutend repariert, am 23. 
vm . 1846 wieder weggerissen. Die 1850/52 erbaute ge
deckte Holzbrücke ist abgebildet bei G. v. Escher : M em. 
Tigurina  1870, Text p. 360 f. ; ferner Z W C hr. 1905, 
p. 354. Strassenneubauten in den 1840er Jahren  s. M em. 
Tig. III, p. 394, IV. p. 564. Der 1892 vollendete Bau der 
Sihltalbahn m it Bahnhof in A. tru g  zur starken Bevölke
rungsverm ehrung bei. Karten bei A. Schoch : Beiträge  
zur S iedehm gs- u n d  W irtschaftsgeographie des Z ü
richseegebietes (im 17. Jahresber. der geogr.-ethnogr. 
Ges. in  Zur. 1916/17) illustrieren das W achstum  der 
Gem. seit 1667. Ew. 1634 : 260; 1671 : 462; 1888 : 2972; 
1910 : 5012 (Dorf 2773). Häuserzahl 1870 : 186 ; 1910: 418



HO ADM INISTRATIF (CONSEIL) ADM INISTRATIONSRAT
(Dorf 238). 1912 G ründung einer grossen Kolonie von Ar
beiterhäusern . — Vergl. auch J. F rick  : G em eindebuch  
der beiden Zürichseeufer  (1864), p. 178-184 (mit Bürger
geschlechtern, Berufen und Siedelungen). Dorfbilder : 
Z W C h r. 1911, p. 30 und A lb isfreu n d -K a len d er  1912. — 
lieber K irchenbücher und H aushaltsrödel s. den Art. 
K il c h b e r g . B ürgerregister (Gemeindebuch) seit 1796 im 
Gem.-Archiv A. Fam ilienregister von 1750 an. Siehe auch 
die Art. L e t t e n  (Hof), M a r ie n b e r c , (Klösterchen), R u f e r s  
(W üstung) und S o o d h o f . Ein Adelsgeschlecht von A., 
nach  den Genealogen des 18. Jah rh . angebliche Lehen- und 
Dienstleute der Freiherren  v. Eschenbach Schnabelburg, 
lässt sich so wenig wie eine angebliche Burg am  Berg 
h in ter A. nachweisen ; «v o n  Adliswile » der Zürcher 
S teuerbücher 1 ist blosser H erkunftsnam e. Das spätere be
kannte stadtzürcher. Bürgergeschlecht A dlischw yler  (s.d .) 
ist nach Adetswil benannt. [F. Hegi u. A. Largiader.]

A D M I N I S T R A T I F  ( C O N S E I L )  (ADMINISTRATIV
RAT). — I. G e n f, alte Republik, Revolutionsperiode. 
Behörde, der die Verfassung von 1794 die Exekutivge
walt und die Verwaltung der öffentlichen Angelegenhei
ten übertragen hatte. Sie bestand aus 13 Mitgliedern, 
den 4 B ürgerm eistern (syndics) und den 9 Verwaltern 
(adm inistrateurs), denen 2 von ih r ausserhalb des C. a. 
ernann te  Sekretäre beizuordnen sind. Den Vorsitz fü h r
ten die B ürgerm eister, ein jeder je 3 Monate lang. Der 
U. a. m usste für die Sicherheit des Staates sorgen, er 
w ar m it der Erledigung der ausw ärtigen Angelegenheiten 
beauftragt, m it der L eitung der Polizeigewalt u. über
haupt m it allen Teilen der Verwaltung, die der Souverän 
n ich t sich selbst Vorbehalten oder die er n ich t ausdrück
lich ändern  Behörden anvertrau t hatte.

Die B ürgerm eister, m it l jä h r . Amtsdauer, u. die Admi
n istra teu rs , m it Sjähr. Am tsdauer u. jäh rlich  zu einem 
D rittel erneuert, w urden vom Souverän in zwei verschie
denen W ahlakten  gewählt, aber auf so komplizierte W ei
se, dass w ir n ich t näher darauf e in treten  wollen.

Die Verfassung von 1796 hatte für den C. a. einige Ab
änderungen zur Folge. Die Zahl der A dm inistrateurs 
w urde auf 11 festgesetzt, was den ganzen Rat auf 15 Mit
glieder brachte ; sie w urden für 5 Jahre  gewählt u. jä h r
lich zu einem  Fünftel erneuert. Die beiden Sekretäre 
w urden Staatssekretäre geheissen ; die Am tsverrichtungen 
des Rates und der B ürgerm eister w urden genauer p rä
zisiert, usw.

Zur Zeit der Vereinigung Genfs m it F rankreich  musste 
der C. a. der französ. V erw altungsbehörde Platz m achen. 
E r hatte  seine Sitzungen 14. iv.1794 eröffnet und beschloss 
sie 13. vi. 1798.

Das Verzeichnis seiner B eratungen, das Kopierbuch u. 
die verschiedenen auf ihn bezüglichen Akten werden im 
Staatsarchiv v. Genf aufbewahrt.

Quellen : C onstitu tion  genevoise, sanctionnée p a r  le 
souverain le 5 février  1794. — C onstitu tion  genevoise, 
sanctionnée p a r  le souverain le 5 fév rier  1794, m odifiée  
et complétée le 6 octobre 1196.

II. G e n f,  schweizer. Kanton. Seit 1842 vollziehende Be
hörde in der Stadtverw altung von Genf und seit 1917 in 
der Verwaltung von Gemeinden m it über 3000 Ew.

U nter der 1814 eingeführten Regierungsform  hatten 
Stadt und Kanton ein und dieselbe Verwaltungsbehörde ; 
die Verfassung von 1842 tren n te  sie u. schuf 2 Behörden :
1. den Conseil m unicipal (Grosser Stadtrat) und 2. den 
Conseil adm in istratif (G em einderat) ; der letztere wurde 
vom e rstem  aus seiner Mitte heraus gewählt. Der C .a ., 
welcher den B ürgerm eister und dessen Beigeordnete der 
ändern  Gemeinden des Kant, ersetzte, hatte  die vollziehen
de Gewalt inne u. w ar m it der eigentlichen Verwaltung 
u. dem städtischen Polizeiwesen beauftragt. Seine 11 
Mitglieder waren für die gleiche Am tsdauer wie der Grosse 
S tad tra t gewählt. Sie bezogen kein Gehalt, der Präsiden t 
des C. a. präsidierte den Grossen Stadtrat.

Die Verfassung von 1847 behielt diese Organisation bei, 
indem  sie einige Vereinfachungen daran  vornahm  und 
dem okratischer gestaltete. Der C. a. w urde auch w eiter
hin vom Gr. S tad tra t aus seiner eigenen Mitte e rnannt, 
aber diese beiden Behörden w urden alle 4 Jahre  vollstän
dig erneuert, u. die Mitgliederzahl des C. a. auf 5 red u 
ziert, denen der S tad tra t ein Gehalt zusprechen konnte. Der 
Präsident des C. a. behielt den Vorsitz des Stadtrats bei.

Neue Aenderungen mit den gleichen Tendenzen traten  
auch 1874 ein. Die W ahl der Conseillers adm inistratifs 
wurde dem S tad tra t entzogen u. den städtischen S tim m 
berechtigten übertragen. W ählbar war jeder Hundert
stens 2ojährige S tim m berechtigte. Es w urde endlich 
bestim m t, dass kein Conseiller adm in istratif zugleich im 
Bureau des ändern  Rates sitzen konnte. Die Bestim
m ungen betr. die Zahl der Ratsm itglieder u. die Amts
dauer blieben unverändert u. bestehen heute noch zu 
Kraft (1918).

E in vom Volk 25. m . 1917 angenom m enes verfassungs
mässiges Gesetz setzte einen C. a. an Stelle des B ürger
m eisters u. seiner Beigeordneten in allen Gem. m it über 
3000 Ew. Diese Behörden unterscheiden sich vom städ ti
schen C. a. durch  folgende 3 Punkte : Die Mitgliederzahl 
w ird auf 3 herabgesetzt ; der Präsiden t behält den B ürger
m eister-T itel bei ; er fü h rt von Amtes wegen den Vorsitz 
des Stadtrates. 6 Gem. unterstehen heute diesem Gesetz : 
Carouge, Plainpalais, les Eaux-Vives, le Petit-Saconnex, 
Lancy u. C hêne-Bougeries.

Quellen : C onstitutions de la R épublique et Canton de 
Genève du 7 ju in  1842 et du 24 mai 1847. — Lois consti
tu tionnelles  acceptées par le peuple le 26 avril 1874 et le 
25 m ars 1917. — Lois diverses su r l’adm inistration  des 
comm unes (Recueil des lois, passim). [E. L. B u r n e t .J

A D M I N I S T R A T I O N S  F R A N Ç A I S E S  ( F r a n z u î S .  
V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n  i n  G e n f ) .  Nach der Annexion 
Genfs durch F rankreich  15. iv. 1798 und nach der 14 Tage 
später erfolgten U nterzeichnung des V ereinigungsver
trags durch  das D irektorium  organisierte der französ. 
Resident Felix Desportes, seit dem 25. März Regierungs
kom m issär und m it allen Vollmachten versehen, die Ver
waltung der Stadt und des dazu gehörigen Gebiets. Ge
mäss seinem  provisorischen Dekret vom 13. vi. 1798 
bildete Genf und sein Stadtgebiet einen einzigen K anton. 
Eine städtische Verwaltungsbehörde von 7 M itgliedern, 
in tra  m uros  genannt, w urde m it der Verwaltung der 
Stadt betraut, w ährend die Landschaft durch eine städ ti
sche Behörde, ex tra  m uros  genannt, regiert w urde, be
stehend aus je 1 Bevollmächtigten und 1 Beigeordneten 
aus jeder Gemeinde. In  jeder dieser Verwaltungsbehörden 
sass ein Kommissär des D irektorium s.

Das Gesetz von 25. vm . 1798 schuf das D epartem ent 
Lem an m it Genf als H auptort. Die provisorische Regie
rung  von Desportes m usste nun den von der französ. Ver
fassung des Jahres III vorgesehenen Behörden weichen, 
näm lich einer Zentralverwaltung des Departem ents (1 
R egierungskom m issär und 5 Mitglieder) und für die 
Stadt einer städtischen Verwaltungsbehörde (1 Regie
rungskom m issär und 7 Adm inistratoren). Die Verfassung 
des Jahres VIII und das Gesetz vom 28. Pluviôse ersetz
ten die Zentralverw altung durch die P rä fek tu r und die 
Stadtverw altung durch das B ürgerm eisteram t. — Vergl. 
Ed. Chapuisat : L a  m u n ic ip a lité  de Genève p en d a n t la 
dom ina tion  française, t. I, 1910. — Fréd. Barbey : F élix  
Desportes et l’annexion  de Genève à la France, 1916, 
p . 249, 263-266, 280. [P . E. M.]

A D M I N I S T R A T I O N S R A T  ( K A T H O L I S C H E R )  
des Kantons St. Gallen. Nach der Aufhebung des Klo
sters St. Gallen w urde durch  ein Gesetz vom 8. v. 1805 
endgültig über die klösterliche H interlassenschaft en t
schieden. Das Gesetz betraf die Ausscheidung des Staats
gutes und des K lostergutes, die angem essene Fundierung  
der Stiftskirche, die Aufbesserung der kathol. P farrpfrün- 
den, die Pensionierung der Konventualen, die Verwendung 
des übrigen Gutes zu U nterrichtsanstalten  für die Katho
liken und für das Schul- und Armenwesen in allen kathol. 
Gemeinden des Kantons. Sofort sch ritt die R egierung (der 
Kleine Rat) zum Vollzug des Gesetzes und stellte zur Ver
w altung der den Katholiken zugeschiedenen Fonds eine 
eigene katholische P flegschaft auf. Am 9. x i i .  1808 stim m te 
der Grosse Rat sodann auch einem  E ntw urf der R egierung 
bei, durch  welchen ein kathol. Gymnasium m it einer be- 
sondern katholischen K u ra te l ins Leben gerufen wurde, 
das n ich t u n ter dem gemeinsam en Regierungsrate stand. 
Aber am 30. i. 1813 w urde die Leitung aller kathol. An
stalten und die Besorgung der kathol. Angelegenheiten 
überhaupt einer neuen, m it grossen Kompetenzen ausge
statteten Behörde, dem katholischen A d m in is tra tio n sra t, 
übertragen. Derselbe konstituierte sich am 18. n . und
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wählte den R egierungsrat Dominik G m ür zum Präsidenten 
und den R egierungsrat M üller-Friedberg zum Vizepräsi
denten. E r zählte zuerst 13, h ierau f 15 Mitglieder, die 
erstm alig gewählt w urden durch  ein von der Regierung 
ernanntes W ahlkollegium, dann aber bis 1861 vom kathol. 
Grossratskollegium. Am 13. x. 1813 übergab eine Abord
nung der Regierung dem A. die Schlussrechnung der Li
quidation des S tifts ; sie ergab an Aktiven 3540353 Gul
den, an Passiven 1 250418 Gl. Nachdem  dann noch alle 
die verschiedenen Fonds und Dotationen ausgeschieden 
worden waren, verblieb dem A. zuhanden der « katho l. 
R eligionspartei» ein Betrag von 837 590 Gl.

D urch die 2. Verfassung des Kantons St. Gallen (31. vm . 
1814) wurde die konfessionelle T rennung des Kantons ge
setzlich festgelegt. Die Katholiken übertrugen  die Besor
gung ih re r Interessen dem A., dessen Stellung umso stä r
ker war, als ihm  reiche Mittel zur Verfügung standen. 
Bald erlangte er einen Einfluss, dem gegenüber das kathol. 
Grossratskollegium  in machtlose Abhängigkeit geriet und 
der m it demjenigen der Regierung wetteiferte. Er leitete 
das kathol. Schulwesen durch  alle Stufen als E rziehungs
ra t ; er konnte die m eisten Pfründen des Kantons besetzen ; 
er hatte die Oberaufsicht über die Organisation der kon
fessionellen Genossenschaften und Korporationen, über 
die V erwaltung der K irchen-, Pfrund- und Schälgüter, 
Stipendien und from men Stiftungen und verwaltete vor 
allem den grossen kathol. Zentralfonds.

Nach E inführung  der 3. Verfassung (l.m .'1831) wurde 
der A. auf 9 Mitglieder herabgesetzt und ihm  ein kathol. 
E rziehungsrat für das kathol. Schulwesen beigegeben. 
Junge freisinnige F ü h re r der kathol. Religionspartei 
setzten es nun aber durch , dass das kathol. Schulwesen 
energisch gefördert und eine Viertelm illion Gl. aus dem 
'Zentralfonds an  die Fonds der kathol. P rim arschulen  des 
Kantons verteilt wurden. Die W echselfälle im politischen 
Parteileben des Kantons, wo eine liberale und eine kon
servative Partei in fast gleicher S tärke einander gegenüber 
standen, übten jeweils sofort ihren  Einfluss aus auf die 
Zusamm ensetzung und die polit. R ichtung des A. Als bei 
den Grossratsw ahlen von 1839 die streng k irchliche R ich
tung Fortschritte  m achte, wurde der A. m it Leonhard 
Gmür an der Spitze ih r Sprachrohr. Der A. eröffnete 
und leitete die U nterhandlungen m it der röm ischen 
Kurie, die 1847 zur E rrich tung  des B istum s St. Gallen 
führten . Aus dem Zentralfonds w urde die Sum m e von 
435000 Gl. ausgeschieden, dem Bistum  als unveräusser
liches S tiftungsgut gesichert, aber dem A. zur Verwaltung 
übergeben. Doch 1847 änderten sich die Verhältnisse wie
der zu Gunsten der Liberalen, und Dr. W eder setzte im 
kathol. Grossratskollegium  eine neue Organisation des 
kathol. Konfessionsteils durch, infolge dessen 1855 der 
kathol. E rziehungsrat beseitigt und seine Funktionen wie
der dem A. übertragen  wurden. Auf das Drängen seines 
P räsidenten Dr. W eder Hess sich der A. auch herbei, an 
der E rrich tung  einer gemeinsam en Kantonsschule m itzu
helfen und ih r trotz schärfster Opposition der strengkirch
lichen R ichtung bedeutende Geldmittel zur Verfügung 
zu stellen (1856). W ohl erlangte im  folgenden Jahre die 
strengkonservative Partei im  A. wieder die Oberhand, 
und  es wurde L. Gmür wieder P räsiden t: doch Hess sich 
das Geschehene n ich t m ehr rückgängig m achen.

Die 4. Verfassung (17. XI. 1861) gab den beiden Konfes
sionen für ih re  kirchl. Angelegenheiten beinahe volle Frei
heit, entzog dagegen das Erziehungswesen der Autonomie 
der Konfessionen und stellte es u n ter Aufsicht und Leitung 
des Staates. In Vollziehung dieses Grundgesetzes wurde 
für den kathol. Kantonsteil 1862 ein kathol. Kollegium 
als V ertretung der Kirchgem einden (an Stelle des frühem  
kathol. Grossratskollegiums) gebildet, und dieses wählte 
auf 3 Jahre  die 7 Mitglieder des A. als ausführendes und 
verantwortliches Organ. Dieser R at beaufsichtigte die 
Klöster und  das Kollatur- und Rechnungswesen der kathol. 
Kirchen, er besorgte die Verwaltung des kathol. Zentral- 
gutes und übte gegenüber den der kathol. Korporation 
angehörenden Schulen, der Knabenrealschule und der 
höhern  Mädchenschule katholischer Fundation die Rechte 
eines Sekundarschulrates aus. Die neue Organisation des 
kathol. Konfessionsteils vom 19. ix. 1893, die im Anschluss 
an die D urchführung der 5. Kantonsverfassung (16. xi. 
1890) aufgestellt wurde, beliess den A. in seiner bisherigen

Form , schränkte jedoch seine Kompetenzen etwas ein, be
sonders in Bezug auf die Prüfung und Aufnahme der 
Kandidaten in das Priestersem inar und die Ausstellung 
von W ahlfähigkeitsakten fü r Geistliche ; diese Rechte 
gingen in der Hauptsache auf das bischöfliche O rdinariat 
über. Die Organisation von 1893 besteht noch heute (1918), 
Präsident seit 1896: N ationalrat Dr. Thomas Holenstein. 
— Nach D ierauer: P olit. Gesch. des K an t. S t .  Gallen 
1803-1903 (in : Der K a n t. S t. Gallen 1803-1903 ; D enk
schrift. St. G. 1903). -  Vergl. auch Hans Fehr : S ta a t 
u. K irche im  K an t. S t .  Galten (1899). [Dr Hr.)

A D M I N I S T R A T I V E  ( C H A M B R E )  (VERWALTUNGS- 
KAMMER). Zur Zeit der helvetischen Republik wurden die 
Kantone durch R egierungsstatthalter und Verwaltungs
kam m ern von je 5 Mitgliedern verwaltet. Regierungsstatt
halter des Kant. Leman war zuerst H einr. Polier, dann 
H einr. Monod. Die V. w ar damals der eigentliche Staats
ra t. Sie amtete 31. nt. 1798-3. v. 1803 und zwar zuerst 
un ter dem Vorsitz von H einr. Monod, der un ter der 
Reaktion von 1801 abgesetzt wurde, dann unter demje
nigen des Barons Crud und endlich 1802 des Marquis 
de Langalerie ; u n ter ihren Mitgliedern erwähnen wir 
P. M. Gleyre und V. Perdonnet 1798 und J. P. Elie Ber- 
gier 1798-1803. Die Protokolle ih rer Sitzungen bilden 18 
grosse Bde. [M. R.]

A D O L F ,  Goldschmiedfamilie der S tadt Luzern und in 
Uri. Siehe Moos, von.

A D O L F  V O N  N A S S A U .  D eutscher König, * um 
1255, t  2. vit. 1298, Sohn des Grafen W alram  von Nas
sau, ein einfacher, aber tüchtiger r itte rlich e r Herr, 
w urde 5. v. 1292 von den deutschen K urfürsten zum 
Nachfolger König Rudolfs I. gewählt. Herzog Albrecht v. 
Oesterreich, der die Krone fü r sich erhofft hatte, lieferte 
ihm dann trotz anfänglichen W iderstrebens die auf der 
Kiburg aufbew ahrten R eichsinsignien aus. 1293 bestä
tigte A. als R eichsoberhaupt den Zürchern ih re  b isheri
gen Freiheiten  und gewährte ihnen die V ergünstigung, 
während der Zeit einer T hronerledigung selbst den Blut
rich ter oder Reichsvogt zu ernennen. Im  Gegensatz zu 
Rudolf I. bezeichnete er als Reichsvögte zu Zürich zu
nächst wieder E inheim ische. — Am 11. i. 1293 huldigte 
Bern dem König A., welcher der Stadt dafür die in der 
« Handfeste » niedergelegten Freiheiten bestätigte und 
diese überdies durch Gerichtsprivilegien erweiterte. Auch 
Solothurn w urde von ihm  1295 ausdrücklich als Reichs
stadt bezeichnet. Als sich der Gegensatz zwischen A. und 
Albrécht v. Oesterreich 1297 wieder sta rk  zuspitzte, stellte 
A. einer Gesandtschaft von Uri und Schwyz am 30. xi.
1297 zu F rankfu rt a. M. zwei gleichlautende Freiheits
briefe aus, die eine w örtliche W iederholung des den 
Schwyzern 1240 von Kaiser Friedrich II. gewährten F rei
heitsbriefes enthalten, ohne desselben jedoch zu erw äh
nen. Da A. sich T hüringen als Hausm acht erwerben 
wollte, setzte ihn die M ehrheit der K urfürsten im Mai
1298 durch förm lichen Beschluss ab und wählte an sei
ner Stelle Albrecht v. Oesterreich. Im  Kampf m it ihm 
fiel A. zu Göllheim. -  F R B  III, Nr 545 f. -  UZ VI, 
Nr 2217, 2224-2226, 2256. — Tschudi I, 215. -  Arch. 
SG  X III, p. 136 ff. — Oechsli : A n f. der Schweiz. E id g .,  
Reg. N r 409. — A D B  I, p. 89 ff. — Dierauer 1, p. 105, 
223, 225. — Dändliker : Z u r .,  p. 123. — Dändliker : 
Schweiz, p. 393, 394. [Nz.j

A D O L E N G U S .  Siehe Adalong.
A D O R  oder A D D O R .  Genfergeschlecht, aus Vuitebœuf 

(Kt. W aadt) stam m end (18. Jahrb .). — 1. J ohann P eter, 
* 1724, 12. v. 1753 als Einw ohner u. sein Sohn Johann
23. xi. 1814 als Bürger von Genf aufgenommen. Der Enkel 
desselben — 2. Emile, * in Genf 2 .x . 1845, Dr. phil. (Zürich) 
1872, Professor der organischen Chemie an der Univer
sität von Genf 1873-78. Ist der Verfasser zahlreicher 
w issenschaftlicher Schriften (vergl. Ch. Soret : Catalogue 
des ouvrages publiés p a r  les professeurs de l’Université 
de 1873 à 1895, Genève 1896, et P ublications des m e m 
bres de la Société de physique et d 'h isto ire na turelle  de 
Genève, 1883 et suppl. 1896); er hat die Oeuvres complètes 
de Jean-Ch. Galissard de M arignac  (Genève, Paris, 1902- 
03, 2 Bde) publiziert m it einer biographischen und biblio
graphischen Vorrede. — 3. G u s ta v ,  * in Genf23.xn.1845, 
gleichfalls ein Enkel von Johann A. S tudiert die Rechte 
an der Akademie u. verficht 1868 seine These : Essai sui'
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la p ub lic ité  des droits réels à (ïenève el en France ; als 
Rechtslizentiat tritt, e r ins Advokaturbureau Gram er u. 
verassociert sich m it Ludwig, später m it August Gramer. 
Die politische Laufbahn beginnt er 1871 m it seinem 
E in tritt in den G em einderat von Cologny ; G rossrat 1874- 
76; B ürgerm eister von Cologny 1878-79 u. 1883-85 ; 1878 
tr it t  er w ieder in den Grossen Rat., dem er bis 1915 ange
hört. 1878-79 v e rtritt er Genf im  Ständerat ; 1879 als 
S taatsra t gewählt, übernim m t er das Justiz- und Polizei

departem ent. Infolge des Ausfalls der Grossratswahlen von 
1880 dem issioniert er, t r i t t  aber 1885 wieder in die Regie
rung  ein und leitet 12 Jahre  lang m it Erfolg die kanto
nalen Finanzen. 1889 ersetzt er den verstorbenen Anton 
C arteret im  N ationalrat, dessen Präsident er 1902 wird. 
Den Staatsra t präsid iert er 1890, 1892 u. 1896, in welch’ 
letzterem  Jah r er auch Präsiden t des P reisgerichts der 
Landesausstellung in Genf ist. 1900 w ird er zum General
kom m issär der Schweiz an der W eltausstellung in Paris 
ern an n t ; für seine dortige Am tstätigkeit e rhält er die 
ehrenvollste Auszeichnung, n im m t jedoch anfangs 1902 
infolge einer deswegen gegen ihn gerichteten Presspole
mik seinen R ücktritt aus dem N ationalrat, w ird aber an 
lässlich der E rneuerungsw ahlen im Okt. 1902 von seinen 
M itbürgern wiedergewählt.

A. w ar Mitglied zahlreicher eidg. Kommissionen und 
Missionen, seit 1881 ist er Mitglied des V erwaltungsrates 
der P .-L .-M . ; im Militär bekleidet er seit 1894 den Grad 
eines Oberstleutnants. Als Präsiden t des internationalen

Rotkreuz-Komitees ruft, er 15. vm . 1914 zur Aufsuchung 
dei'Yermissten u. E rleichterung der Beziehungen zwischen 
den Kriegsgefangenen u. deren Angehörigen die Kriegs
gefangenen-Agentur in Genf ins Leben. E r verstand es, 
diesem W erk eine ungeahnte Bedeutung u. Ausdehnung 
zu geben.

Infolge des Vorfalles, der den R ü ck tritt von B undesrat A. 
Hoffmann zur Folge hatte, wählte ihn die Bundesversam m 
lung 26. vi. 1917 G. A. in den B undesrat, wo er zunächst die 

Leitung des politischen Departem ents über
nahm  u. h ierauf dasjenige des Innern . E nd
lich w urde er 11. xn. 1918 von der Bundes
versam m lung zum schweizer. Bundespräsi
denten e rnann t. — IG  27 u. 28. vi. 1917. 
— Galiffe : Notices généalogiques sur les fa 
m ilies genevoises VII, p. 1-6. [ H e i , .  R .I 

A D O R F ,  v o n .  -j- Bürgergeschlecht zu 
W in te rth u r. Schwester A d e l h e i d  von A., 
B ürgerin zu W ., stiftete Und widmete 24. 
IV. 1408 eine Pfründe auf dem Dreikönigsäl- 
tar auf der rechten Seite der Leutkirche zu 
W . Der bischöfliche Generalvikar bestätigte 
m ittelst Transfixes 19. x. 1408 die Stiftung. 
(Konstanzen R egesten  III, N r 8097. — Nü- 
scheler : Gotteshäuser II, p. 251 .j — Das 
in Zürich 1901 verbürgerte Geschlecht A. 
stam m t aus M arburg. [K. H.]

AD R E N U M .  Obgleich die Tabula Peu- 
tingeriana  die Distanz von A rbor fe lix  nach 
B rig a n tiu m  auf X und diejenige von B ri-  
g a n tiu m  nach ad R en u m  auf IX Meilen 
angibt, zudem Ad Renum  jenseits Bregenz 
eingezeichnet ist, haben doch schon H. Meyer 
und F. Keller und dann auch die m eisten 
neuern  Forscher angenom m en, dass Ad R. 
bei Rheinegg zu suchen sei. Unweit R hein
egg, zwischen St. M argreten und Brugg, soll 
die Röm erstrasse über den R hein gesetzt h a 
ben. Indessen ist bis heute in dieser Gegend 
keine Spur eines Röm erkastells entdeckt 
w orden. — Vergl. Heierli im ASA (N. F.)V, 
252. [Bt.j

A D R E S S B Ü C H E R .  In den grossen 
Städten erscheinen einzelne zu Ende des 18. 
Jah rh . und dann sporadisch bis gegen 1860, 
von da an regelmässig. Zuerst n u r  gewerbe
treibende Handelsleute und  K ünstler etc. 
aufzählend. Historische Quelle, die von gros
seur Nutzen sein kann. Siehe die Aufzählung 
bei den einzelnen Ortschaften. [H.T.]

A D R E S S E S  (D e n k s c h r if t e n ). 1 . G e n f.  
Dokumente, die das Volk an die Behörden 
richtete oder um gekehrt die Behörden an 
das Volk. W enn sie von der Regierung aus
gingen, w aren diese A. eine Art Aufruf zur 
E rk lärung  einer behördlichen S tellungnah
me oder der politischen Lage. Kamen sie 
aber vom Volk, so hatten  sie gewöhnlich de
m onstrativen C harakter, ähnlich wie die « Re
présentations » (s. d.). Einige dieser Doku
m ente sind in der Geschichte u n ter folgen

den Bezeichnungen bekannt : A dresse aux  Genevois, 
30. x. 1792. Die Genfer Regierung antw ortet beim Wegzug 
von Clavière auf die Klagen des französ. Residenten u. 
e rm utig t ihre M itbürger, über die Lage n ich t zu ver
zweifeln. — Adresse du  peuple genevois aux  syndics el 
Conseils, 1 3 .1. 1798. 3681 Bürger beklagen sich über die 
ihren  Behörden angetane Schm ach, indem  sie an die 
Rechtlichkeit des D irektorium s appellieren, welchem 
diese A. sofort Übermacht wurde. — Adresse des 6530,
22. iv. 1814. Die Bürger ersuchen darin  die Mitglieder 
des provisorischen Rates, ih r Amt wieder anzunehmen. 
— Vergl. Rivoire : Bibliographie. — Jullien  : B is t, de 
Genève II, p. 310, 445, 495. [G. R.]

2. W a a d t .  Die wichtigste waadtländ. A. da tie rt vom 
H erbst 1800. Nach dem Staatsstreich vom 8. Aug., der 
die helvetischen Räte stürzte u. dieselben durch eine pro
visorische Regierung, den gesetzgebenden Rat, ersetzte, 
tra t  die Reaktion ein. Der W iderru f des Gesetzes vom 10. 
xi. 1798 über die Aufhebung der Feudalrechte u. die E r

G u slav  Ador, nach einem  G em älde von Jaq ues E. B lan ch e, P a r is .
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hebung der Grundzinse und Zehnten für 1798, 99 u. 1800, 
sowie einer G rundsteuer von 3 %  zur Bestreitung des 
U nterhalts der französ. T ruppen verursachten grosse Un
zufriedenheit im Kt. Lem an. Die in Morges vereinigten 
Delegierten vom Lande u. Patrioten der Städte verpflich
teten sich, diesen Gesetzen W iderstand zu leisten, und 
V ertreter von La Còte erk lärten  sogar, dass ihre Gemein
den die Vereinigung des W aadtlandes m it F rankreich  der 
H errschaft der deutschen Schweiz und der A ristokraten 
vorzögen. Von der reaktionären Seite w urde die ganze 
Partei der Patrio ten  für diese Kundgebung solidarisch 
erk lärt, u. es wurden Adressen  an die helvetischen Räte 
in Z irkulation gebracht, in welchen m an das Gelübde 
ablegte, schweizerisch zu bleiben. Die Patrio ten  verbrei
teten ihrerseits eine andere A., betitelt «Adresse des sous
signés aux Autorités du Lém an», die von R egierungs
kreisen am tlich als «anarchistisch» bezeichnet wurde. Die 
U nterzeichner, Mitglieder der Communes des Kt. Leman 
beteuerten, Schweizer bleiben zu wollen, aber un ter folgen
den Bedingungen: 1. dass der Name Schweiz (derjenige 
eines freien und unabhängigen Volkes sei ; 2. dass dieses 
Volk durch  eine Verfassung regiert werde, die auf. dem 
Prinzip der Gleichheit u. Freiheit begründet sei; 3. dass 
es nie m ehr eine verfassungswidrige W illkürherrschaft er
lebe ; 4. dass es vor jeder Oligarchie geschützt sei ; 5. 
dass nam entlich alle Feudalrechte verschwinden sollten.

Diese A. kam so in der Tat einem Aufruf zur Rebellion 
gleich, und ihre Verfasser wurden m it aller Energie verfolgt.

Kurz darauf veröffentlichten einige w aadtländische Ari
stokraten in der Presse in Briefform eine Art A. an den 
N ationalpräfekten Polier, worin sie die Rückkehr desW aadt- 
landes u n ter die bernische H errschaft verlangten. Auch sie 
wurden verfolgt, aber ohne Erfolg. [H. Ghastelain.1

A D R I A N .  Mehrere Bischöfe von Sitten aus der 
Fam ilie R iedm atten führten  diesen Vornamen. — 1. 
A d r i a n  I. Bischof von Sitten 1529-48. Sohn des Pe
term ann  von Visp und der K atharina am Hengart,, 
studiert 1494 an der Universität von Köln, erscheint 
bereits 1495 als D om herr von Sitten und wird 1519 
G rossakristan. 1518 wird er als Anhänger und Freund 
des Kardinals M. Schinner von der Partei Jörgs uf der 
Flüe aus dem Lande vertrieben. E r verwaltet als S tatt
halter des Kardinals in den Jahren 1521 und 1522 die 
M arkgrafschaft Vigevano in Oberitalien. E rst 1523 kann 
er auf Betreiben seiner Verwandten wieder in die Heimat 
zurückkehren und seine Pfründe geniessen. Am 8. ix. 
1529 wird er vom L andrat zum Bischof von Sitten ge
wählt und am 10. v. 1532 als solcher vom Papste bestätigt. 
U nter seiner Regierung nim m t das W allis 1531 auf Seite 
der kathol. Kantone am 2. Kappelerkrieg teil und erobert 
1536 die savoischen Gebiete von Evian und Monthey. 
j- 17. m. 1548. — Vergl. de Rivaz: Op. hist. IV, 442-594. 
— B W G  IV, 118. — 2. A d r i a n  II. Bischof von Sitten 
1604-13. Sohn des Landvogtes Peter von Münster, w ird 
1573 an der U niversität zu Freiburg  i. Br. im m atrikuliert, 
erlangt 1578 das Dekanat von Sitten und 1587 im März 
die W ürde eines Abtes von St. Maurice. W iederholt vertritt 
er seinen greisen Oheim, den Bisch. H ildebrand von Ried
m atten, in wichtigen Geschäften, so auf den Reichstagen 
von 1582 und 1594, auf den Bundeserneuerungen zu Ält- 
dorf 1589, zu Sarnen 1601 und zu Bern 1602. Der Land
ra t wählt ihn den 27. x ii. 1604 zum Bischof, und diese 
W ahl wird den 14. i. 1606 vom Papste genehmigt. Mit 
aller Entschiedenheit t r it t  er für die E rhaltung des kathol. 
Glaubens und die E rneuerung des religiösen Geistes im 
W allis ein. Im  Unterwallis entw ickelten Kapuziner aus 
Savoien eine segensreiche M issionstätigkeit und gründe
ten 1611 ein Kloster in St. Maurice ; im Oberwallis über
nahm en und versahen eine Reihe hervorragender Priester 
aus den U rkantonen die arg vernachlässigten Seelsorge
stellen. 1607 eröffneten die Jesuiten zu E rnen und 1608 zu 
St. Maurice de Laques öffentliche Schulen, die später verei
nig t und nach Venthen verlegt w urden. Schwere Kämpfe 
gegen die sog. «Patrio ten» , welche dem Bischof ein Ho
heitsrecht nach) dem ändern zu entw inden suchten, trü b 
ten  die letzten Tage des O berhirten, j- 7. x. 1613. — Vergl. 
de Rivaz : Op. hist. V, 165-197. — G rüter : Der A n te il 
der kathol. u n d  prot. Orte d. E idg . an  den K äm pfen  
im  W allis. — B W G  IV, 107. — 3. Adrian III. Bischof 
von Sitten 1 6 4 0 -1 6 4 6 . Sohn des Peter und der Caecilia

Im ahorn von M ünster, wird 1634 Domherr von Sitten 
und Pfarrer von St. Leonhard, bald h ierauf Grosskan
to r; 30. vin. 1640 zum Bischof gewählt, erhält er die 
päpstliche Bestätigung im Okt. 1642. W ährend seiner 
Regierung errichteten die B ernhardinernonnen ein Klos
ter in Collombey und die Kapuziner ein solches in 
Sitten (1643). + 19. x. 1646. — Vergl. de Rivaz : Op. hist. 
V, 483-88. -  B W G  IV, 269. -  4. A d r ia n  I V . ,  von 
Münster, Bischof von Sitten 1646-72. W ird  Dom herr von 
Sitten 12. vin. 1642, Bischof 11. x. 1646. Er erhält die 
päpstl. Bestätigung 22. vm. 1650. 1655 wird der grego
rianische Kalender endgültig im Lande eingeführt, und 
1662 (erhalten die Jesuiten und 1663 die U rsulinerinnen 
Niederlassungen in Brig. Die Regierung dieses Bischofs 
ist eine Zeit m ächtiger u. kräftiger Entw icklung des ganzen 
Landes. Der Simplon und andere Pässe vermitteln einen 
regen T ransit und teilweise regelmässigen Postverkehr; der 
sog. Stockaiperkanal, der 1651-59 zwischen Vouvry und 
Collombey erbaut w ird, erm öglicht einen raschen und bil
ligen W aren transport ; Bergwerke verschiedenster Art er
geben reiche Ausbeute. Bischof Adrian verfasste persön
lich einige historische Notizen über Sitten und das W allis, 
die aber meistens verloren gegangen sind, f  13. vm. 1672. 
— Vergl. de Rivaz : Op. hist. V, 489-95. — Grenat : Histoire  
m oderne du Valais. — 5. A d r ia n  V. Bischof von Sitten 
1672-1701. Sohn des Peter, Meyer von Goms, 4. vu. 1669 
zum G rossakristan und 25. vm. 1672 zum Bischof ge
wählt. U nter seiner Regierung kamen im W allis m ehr
mals politische W irren  zum Ausbruch, die u. a. in der 
Absetzung des Landeshauptm anns Kasp. v. Stockaiper 
(24. v. 1678) und in dem sogen. R inglikrieg (Febr. 1680) 
an den Tag traten , f  20. v. 1701. — Vergl. De Rivaz : 
hist. V, 496-509. [D. I m e s c h . ]

A D R I G H E T T I ,  J o h .  B a p t i s t ,  Sohn des Johann 
Anton, * 21. vi. 1796 in Prato (MaggiataH, f  6. m. 1872 in 
F re ibu rg ; L ehrer u. Maler, Zuerst Erzieher in einer 
russischen Fam ilie, die ihm später eine Jahresrente ent
richtete ; dann L ehrer in der Schweiz. Er Hess sich 1855 
in F reiburg  nieder, wo seine Schwester m it Dr. Heiny ver
heiratet war. E r widmete sich der Oelmalerei und stellte 
1832 seine Gemälde in Zürich aus. Man kennt jedoch kein 
einziges W erk, das ihm  m it Sicherheit zugeschrieben w er
den .könnte. Im m erh in  besitzen die Zentralbibliothek und 
das Museum von Freiburg ein hübsches Aquarell von ihm  : 
die Porte des E ta n g s , gezeichnet A rd rig h e tti  (und nicht 
A deighetti) ; im  gl. Museum ist eine von ihm stammende 
lithog. P latte, die Kreuzabnahme von Rubens darstellend 
(Kopie eines alten Stiches). —  SK L . [ D r .  G. T. u . F . D .]
. A D U L A  (S. GLS), U nter diesem Namen versteht man 
heute im weiteren Sinne denjenigen Teil der Alpen, welcher 
sich vom Gotthard bis zum Splügen erstreckt und dort die 
Grenze zwischen Graubünden und Tessin bildet, im  enge
ren  Sinne den höchsten Gipfel dieses Massivs, das Rhein
waldhorn (romanisch Piz Valrhein). Anders bei den alten 
Schriftstellern. Nach Strabo entspringt der Rhein am A., 
aber auch die Adda. Bei Ptolomäus erstreckt sich der Name 
A. auf das Gebirge vom Um brail bis zum Montblanc, und 
deckt sich somit ziemlich m it den Zentral- oder Schweizer
alpen, m it Ausschluss der W alliseralpen, aber m it E in
schluss der Berneralpen. Der Name ist vielleicht keltisch 
(s. Holder : A ltkeltischer Sprachschatz  I, p. 47). — GLS  I,
14. — Heierli u. Oechsli: Urgesch. G raubündens (M AGZ  
67), Zür. 1903, p. 46 f. — M. Lutz : H andlex. der schweizer. 
E id g sch .,h g .v . A . v. Sprecher. Aar. 1856,1, p. 10. [F.F.] 

A D V E N T  =  adventus D om ini, die Zeit der Ankunft 
Christi auf Erden. Die vier Sonntage, welche der An
kunft Christi vorausgehen, und die zugehörigen W ochen. 
Der Advent, m it dem das K irchenjahr schon m it dem 6. 
Jahrh . christlicher Zeitrechnung beginnt, hat die h in ter 
Christus zurückliegende Zeit darzustellen. Das gesamte 
kirchliche, private und gesellschaftliche Leben wird für 
die A.-Zeit in Anspruch genommen. Kirchlich verweist 
alles in Messbuch und Brevier auf die Zeit vor Christus. 
Im  privaten Leben gilt die A.-Zeit als Zeit der E nthalt
samkeit : katholisch-kirchliche Hochzeitsfeiern sind ver
boten, im gesellschaftlichen Leben desgleichen alle lär
menden Festlichkeiten und Anlässe, ganz besonders Tanz.
A.-Feiern, schon seit 380 nachweisbar, jetzt bei uns mit 
Beginn am Andreastag (30. Nov.). Die Lutheraner behiel- 
tenden A. bei, auch die anglikanische Kirche ; diese selbst

HBLS —  8



114 A D V EN TISTEN ADVOKAT
die vier (katholischerseits beobachteten) Q uatem ber
fasttage. Die Reform ierten, die überhaupt kein K ir
chenjahr nach kathol. Auffassung kennen, wissen von 
der A.-Zeit nichts. — Stundenm eier, Geist des Chri
s te n tu m s , I 99. [A . W .]

Die Gebräuche sind naturgem äss vorwiegend katho
lisch. Volkskundlich wichtig sind gewisse Einzeltage dieses 
Zeitraum s, wie Barbara (4. xil.), N iklaus (6. xn.), Mariä 
Empfängnis (8. xil.), Thomas (21. xn.) und die Fronfasten. 
— Vergl. hierzu die einzelnen Artikel. C harakteristische in 
den A., besonders auf die 3 Donnerstage vor W eihnach
ten fallende Volksbräuche sind die Lärm um züge (s. d.), 
z. B. Andereslen, Chlausjagen, Scliaafgeisseln usw. und 
das Peitschen zur A ustreibung der W interdäm onen, das 
Klopfen an den Türen (s. Bochselnacht), die Umzüge mit 
däm onenartigen Tier- oder M enschengestalten (Schal- 
belgeiss, Chrungele, Polsterli, Glockenschellenmann u. 
dgl.). Eng dam it verknüpft ist die abergläubische Vor
stellung, dass im A. (wie auch nach W eihnachten) wilde 
Dämonen die Erde und die Menschen heim suchen (s. 
Dämonen und W eihnacht). — Dem K irchenbrauch en t
stam m t das Absingen durch um ziehende Kinder oder 
Erwachsene (s. W eihnacht). — Vergl. SV  I 89 H. (bes. 
Dämonen und Lärmumzüge). [E . H .-K .]

A D V E N T I S T E N .  In den 20er Jah ren  des 19. Jahrh . 
verbreitete sich in  N ordam erika und England die E rw ar
tung der baldigen W iederkunft C hristi und die Aufrich
tung  des lOOOjähr. Reiches. Die 2300 Tage in  Daniel 8, 
14 als ebensoviele Jahre  deutend, verkündigte seit 1833 
der Farm er W illiam  Miller in New-York, Massachusetts 
und Maine dessen Anbruch auf den 23. iv. 1843, dann 
auf den 21. m . 1844 und schliesslich auf den 23. x.
1847. Trotz des N ichteintreffens der Prophezeiung hiel
ten u n ter seinen Anhängern die eschatologischen E r
w artungen an. U nter den verschiedenen adventistischen 
Denom inationen sind die von Jam es W ithe organi
sierten Seventh Day Adventists, die sta tt des Sonntags den 
Sabbat feiern, am zahlreichsten. Die letztgenannten, die 
die T rin itä t ablehnen, streng massig leben und ebenfalls 
Sabbatisten genannt werden, haben durch W anderpredi- 

er auch in Europa und besonders in  der Schweiz Ver- 
reitun;? gefunden. Ih r  Organ ist der H erold der W a h r

heit. Die Organisation der A. ist ziemlich lose. Ihre 
Prediger üben meist einen Beruf aus neben ih rer aposto
lischen Tätigkeit. Ih re  A nhänger finden sich in der deut
schen wie in der französischen Schweiz zu Stadt und 
Land, wenn auch vorherrschend in städtischen Zentren. 
Die V erbreitung der A. nach Europa begann um 1864 und 
erreichte ihren  H öhepunkt um 1874. An der Spitze der 
Gemeinschaft steht die Generalkonferenz. Doch sind auch 
die einzelnen Staaten zu Konferenzen zusamm enge
schlossen. Europa, das von 1901-07 von einer beson- 
dern europäischen Generalkonferenz geleitet wurde, ist 
als europäische Abteilung der Generalkonferenz organi
siert m it Ham burg als Sitz. Sie um fasst die deutsche 
Konferenz, zu der ausser Deutschland, Oesterreich und den 
Balkanstaaten auch die deutsche Schweiz gehört, w äh
rend die französische Schweiz der lateinischen Konferenz 
angeschlossen wurde. Zentrum  der adventistischen und 
sabbatistischen Propaganda in der Schweiz ist Basel, wo 
sich ein Vereinshaus m it Buchdruckerei und Schriften
verlag befindet. 1907 betrug die Zahl der Mitglieder in 
der deutschen Schweiz 435, in  der französischen Schweiz 
501 Personen. [E. B.l

A D V O K A T  (französ. Av o c a t , italien. A v v o c a t o ) be
zeichnet den berufsm ässigen P arteivertre ter vor Gericht. 
Unter advocatus w urde bei den Röm ern ursprünglich  
derjenige verstanden, der eine P arte i in  einem Rechts
streite  durch  seine Gegenwart vor Gericht m it seinem 
Rat und Ansehen unterstü tzte, w ährend der W ortführer 
der Partei pa tronus  (Schutzherr) oder orator (Redner) 
hiess. Im  Laufe der Zeit wurde indessen auch der Spre
cher der Partei als advocatus bezeichnet. W esentlich ist, 
dass er die Partei n icht vertra t, sondern ihre Sache in 
ih re r  Gegenwart, neben ih r führte, da das ältere röm i
sche Recht eine Stellvertretung n ich t kannte. U rsprüng
lich ein Ehrendienst, der R uhm  und W ürden, aber 
kein Geld einbringen sollte, fü r dessen Gewährung die 
Annahme von Geld oder Geschenken sogar bei Strafe ver
boten war, entwickelte sich die Tätigkeit des advocatus

un ter den Kaisern zu einem Berufe, bei dem die Annahme 
eines H onorars n ich t m ehr ausgeschlossen, sondern n u r 
durch  einen Höchstbetrag begrenzt w ar. Mit dem Auf
kommen der Stellvertretung konnte sich eine Partei auch 
vor Gericht durch  einen beauftragten Sachwalter (procu
rator) förm lich vertreten  lassen ; da der Auftrag aber 
im  röm ischen Rechte ein unentgeltliches Rechtsgeschäft 
bildete, entw ickelte sich seine Tätigkeit bei den Röm ern 
n ich t zu einem Berufe.

Entsprechend dem advocatus stand im deutschen Recht, 
das die Stellvertretung ursprünglich  ebenfalls n icht 
kannte, der Fürsprecher, rich tiger Vorsprecher, fran
zös. a van tparlier , p ourparlier , « als Hilfsperson neben 
der Partei vor Gericht, um ih r W ort zu sprechen » 
(Brunner). Die Partei erbat sich ihn vom G erichtsvorsit
zenden in der Regel aus der Zahl der urteilenden Richter. 
Dieser Ehrendienst durfte bei Busse n ich t abgelehnt 
werden. Nachdem der F ürsprecher sich abseits vom Ge
rich t von der Partei m it ih re r  Sache hatte bekannt m a
chen lassen, kehrte er dahin zurück, führte  fü r sie das 
W ort und nahm  nachher wieder seinen Sitz als R ichter 
ein, um  bei der Urteilsfällung m itzuwirken. Das W ort 
des Fürsprechers galt aber erst dann als das der Partei, 
wenn sie es als das ihrige anerkannte. « Missprach » der 
Fürsprecher, so konnte sich die von ihm  verbeiständete 
Partei durch N ichtgenehm igung des von ihm  Vorge
tragenen und durch  Bestellung eines ändern Fürsp re
chers « erholen », indem  dieser den Fehler des ersten 
korrig ierte  (Recht der « Erholung » oder « W andelung »). 
Diese im  « Schwabenspiegel » enthaltenen Grundsätze 
für die Verbeiständung gelangten m it dem erw ähnten 
Rechtsbuche auch in der Schweiz zur Geltung. W ährend 
aber in Deutschland m it der sog. Rezeption des röm i
schen Rechtes (1495) der F ürsprecher durch  den advocatus 
in seiner spätem  Gestalt und durch  den procurator  ver
drängt wurde, dessen Tätigkeit sich inzwischen ebenfalls 
zu einem Berufe entw ickelt hatte , erhielten sich in der 
Schweiz m it der E igenart des heim ischen Rechtes lange 
Zeit auch die E inrich tung  des Fürsprechers und die 
dam it verbundenen Besonderheiten des Gerichtsverfah
rens. So vor allem der Name, der z. B. in den Kant. 
Bern, Solothurn, Aargau, Uri heute noch geläufiger ist 
als der Ausdruck «Advokat». In  Zürich Messen die Bei
sitzer im  Vogtgerichte bis Ende des 18. Jah rh . Fürsp re
cher. Schaffhausen schaffte erst durch  Gesetz vom 1. xn. 
1849 die E inrich tung  ab, wonach « den Parteien  in  Zivil
streitigkeiten das Recht zustand, einen F ürsprecher aus 
der Mitte des urteilenden Gerichtes zu wählen ». Das in 
den Zivilprozessordnungen des Bundes und der Kant. 
Freiburg , N euenburg, Tessin und W aadt enthaltene 
Recht, die « Reform » zu erklären, durch  welche eine 
Partei das Verfahren bis zu einem von ih r bezeichneten 
Punkte vernichten kann, entstand aus der « E rholung » 
dadurch, dass diese im Laufe der Zeit auch einer Partei 
gewährt wurde, die ihre Sache selbst führte.

Auch die Tätigkeit des Fürsprechers entwickelte sich 
im Laufe der Zeit zu einem  Berufe. In den Städten be
gannen im  15. Jah rh . die sog. « R atsredner » berufs
mässig Dritte vor den regierenden Räten, die zugleich 
die obersten Gerichte bildeten, zu vertreten. F ü r Luzern 
sind solche schon 1431, fü r Zürich 1495 nachweisbar. 
Führte  in  Deutschland die Frem dartigkeit des anzuwen
denden Rechtes zu einem gelehrten R ichter- und Advoka
tenstand, so brachte es in der Schweiz gerade dessen Volks
tüm lichkeit m it sich, dass sich jederm ann ohne besondere 
Vorbildung und K enntnisse, sei es als Richter, sei es als Par- 
teivertreter, dam it befassen konnte. Die aus dieser schran < 
kenlosen Freiheit sich ergebenden Uebelstände, insbes. die 
Uebervorteilung des rechtsuchenden Publikum s durch 
die Parteivertre ter, führten  frühzeitig zur Aufstellung 
von Schutzbestimm ungen. Luzern bestim m te 1431, « dass 
m an von der Gemeinde vier ehrbare M änner ordne, die 
jederm ann’s Rede tu n  sollen um  bescheidenen Lohn. » 
In  Zürich hatten die R atsredner eine Prüfung abzulegen 
und wurden in Eid und Pflicht genommen ; ih re  Zahl 
war auf 5-7 beschränkt; 1544 wurde dort eine «R ednerord
nung » m it einer eingehenden Taxordnung erlassen. Mit 
dem E indringen des röm ischen Rechts in der Schweiz 
gegen Ende des 17. Jah rh . wurden für berufsmässige 
Parteivertreter im m er m ehr die Nam en « Advokat » und


