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•1802-1856, b e rü h m ter Pred iger in Paris. — I-Ieyer : 
Église de Genève. —‘ de M onte! : Diet. —  Livre d ’Or 
des familles vaudoises. [C. R.]

R. K a n t o n  W a l l i s .  B ürgerfam ilie von Siders im
15. Ja h rh u n d e rt. —  P e t e r m a n n , P rio r von Géronde 
1496. [Ta.]

C. K a n t o n  W a a d t .  Mehrere Fam ilien des Nam ens.
—  I. M onod in  Morges. Urspr. W appen  : in B lau eine 
rechte H and , die einen weissen K nochen h ä lt; von 1706 : 
in Silber fü n f ro te, w agrecht gestellte  R au ten . —
1. J e a n  F r a n ç o i s , 1674-1755, Feldscher in der französi
schen Arm ee 1695, 40 Ja h re  lang W u n d arz t der S tad t 
Morges ; H a u p t der p ietistischen  Sekte der M mo Guyon.
—  2. H e n r i ,  1753-1833, E nkel von Nr. 1, A dvokat 
in Morges, einer der hervorragendsten  F ü h re r der 
w aadtländ ischen  R evolution  1798, S ta tth a lte r  des L and

vogtes v o rd e r  R evolution  ; 
P rä sid en t der Verwal
tungskam m er 1798, P rä 
fek t des K ts . Lem an, 
Mitglied der K onsu lta  in 
Paris, dann  lebensläng
liches Mitglied des Gr. 
R ats , M itglied des S ta a ts 
ra tes  1803-1804 u. 1811- 
1830, e rster L andam m ann 
des K ts . W aad t, T ag sat
zungsgesandter 1803, 1805, 
•1812-1815. —  3. E s t h e r , 
1764-1844, E nkelin  von 
N r. 1, G ouvernan te  der 
G rossfürstin  Helene von 
R ussland, G a ttin  des Ge
nerals K arl von R a th , 
ü b te  am  russischen Hof 
e inengrossen  E influss zu
gunsten  ihres H e im atlan 
des aus, erh ielt die H err
schaft R ujen-G rosshof in 
L ivland. — 4. H e n r i ,

1783-1850, Sohn von N r. 2, G rossrat, T agsatzungs
g esand ter 1812, 1817, 1830, eidg. O berst, eidg. K om 
m issär in N euenburg  1831, russischer O berst, vom  Zar 
N ikolaus I. geadelt, H err von R ujen-G rosshof. —  5. 
H e n r i , 1807-1892, Sohn von N r. 4, G rossrat, S ta a ts 
anw alt, P räsiden t des K rim inalgerich ts ; K om m an
deur des St. S tanislausordens. — 6. E d o u a r d , 1834- 
1918, Sohn von Nr. 5, Mitglied des V erfassungsrats 
1861 und  1884, des Gr. R a ts  1861-1883, O berstlieu te
n a n t ; E hrenbürger von Échichens. —  7. G u s t a v e , 
1837-1907, Sohn von Nr. 5 ; Verfasser von La Fam ilie  
M onod (1890) ; Cent ans : Les M onod et leurs alliés 
(1893). —  8. H e n r i , * 1850, B ruder von N r. 7, P rä si
d en t des Vieux Morges, veröffentlichte historische 
S tudien  über Morges und seine Fam ilie. —  9. E u g è n e , 
* 1871, E nkel von Nr. 4, A rch itek t, b au te  zusam m en 
m it A. L averrière die C hauderonbrücke, den Z en tra l
bahnhof, die E idgenössische B ank  usw . in L ausanne ; 
schuf m it L averrière das R eform ationsdenkm al in 
Genf. Die ä lte re  Linie des Geschlechts siedelte sich in 
Genf an, dann in D änem ark  und  1808 in  Paris. —  S. 
u n te r  A, K a n t o n  G e n f .

II . M onod de Froideville. Aus Ballens stam m ende 
Fam ilie, die im  17. Ja h rh . die H errschaft Froideville 
erw arb. — 1. Ga b r ie l , 1711-1758, Offizier in H olland, 
Sachsen und Preussen, wo er zum  Grade eines G eneral
m ajors em porstieg ; H err von U rschkau und Cannitz 
in Schlesien ; in der Schlacht bei Z orndorf tö tlich  
verw undet. — 2. B en ja m in  L o u i s ,  1714-1801, B ruder 
von Nr. 1, O berstlieu tenan t in Preussen , O berst und 
G eneralinspektor der bernischen K avallerie  1766, 
u n te rd rü ck te  1781 den C henaux-A ufstand in Freiburg .
— 3. F r a n ç o i s  I s a a c , 1720-1792, B ruder von Nr. 2, 
G eneralm ajor in Preussen. —■ 4. É m i l e , * 1750, f  nach 
1837, G eneralm ajor in holländischen D iensten ; vom  
K aiser zum  Vicom te Monod de Froideville e rn an n t ; 
1811 w aren schon seine V erw andten  (Neffen v . Nr. 1), 
T h é o d o r e  u . A l e x a n d r e , von N apoleon zu B aronen 
des K aiserreichs e rn an n t worden.

I I I .  Andere F am ilien  M onod, in R om ainm ötier

1337, O rm ont dessus 1502, Morges, Gimel, L ’Isle, 
Chailly su r M ontreux, R ennaz im  16 Ja h rh . usw . 
E ine Fam ilie von Corsier und  S t. Saphorin heisst Mo
nod alias D ucim etiere. Von Concise stam m te  —  T h é o 
p h i l e ,  1853-1901, A dvokat, K an to n srich ter, Mitglied 
des V erfassungsrats 1884. [M. R . l

M O N O P O L E .  Die B undesverfassung von 1874 
b ehält dem  B und ausdrück lich  folgende Monopole 
vor : das Pulverregal, das B anknotenm onopol, das 
M ünzregal, das Post-, Telegraphen- und  T elephon
regal und  das A lkoholm onopol.

A. D urch das Pulverregal w ird die F ab rik a tio n  und 
der V erkauf des Schiesspulvers im  Um fange der E id 
genossenschaft ausschliesslich dem  B unde Vorbehalten. 
U n te r das R egal fä llt ebenfalls das sogen. Sprengpulver, 
soweit es als Schiesspulver b rau ch b a r ist. Dagegen 
sind die als Schiesspulver n ich t b rauchbaren  Spreng
m itte l im  R egal n ich t inbegriffen. M assgebend ist 
im m er noch das Bundesgesetz vom  30. iv . 1849 m it 
dem  Ergänzungsgesetz vom  26. v ii. 1873.

B. Das Banknotenmonopol g ib t dem  B und das allei
nige R ech t zur Ausgabe von B ankno ten  und ändern  
gleichartigen  Geldzeichen. Der B und kan n  dieses 
R ech t du rch  eine u n te r  gesonderter V erw altung 
stehende S taa tsb an k  ausüben oder es, vorbehaltlich  
des R ückkaufsrech tes, einer zu errich tenden  zen tralen  
A k tienbank  übertrag en , die u n te r  seiner M itw irkung 
und A ufsicht v e rw alte t w ird. Vergl. dazu A rt. B a n k 
n o t e n m o n o p o l .

C. M ünzprägem onopol. Es verle ih t dem  B unde das 
alleinige R ech t der M ünzprägung. Die M ünzsorten, 
welche vom  B und zu p rägen  sind, sind im Bundesgesetz 
über das eidg. Münzwesen vom  7. v. 1850 aufgeführt. 
Der B und b estim m t ebenfalls den M ünzfuss und 
erlässt allfällige V orschriften  über die Tarifierung 
frem der M ünzen. E in R egu la tiv  vom  11. XI. 1921 
bestim m t, dass sich P riva tpersonen  gegen eine Präge
gebühr Goldm ünzen im M indestbetrage von F r. 100 000 
durch die eidg. M ünzstä tte  prägen  lassen können.

D. Das Post-, Telegraphen- und Telephonmonopol 
s tü tz t  sich au f A rt. 36 der B. V. U n te r das Postm onopol 
oder -R egal fallen : a) die B eförderung von Reisenden 
m it regelm ässigen F ah rten , soweit dieses R ech t n ich t 
durch  andere  Bundesgesetze e ingeschränkt ist ; b) die 
B eförderung offener und  verschlossener Briefe, K arten  
m it schriftlicher M itteilungen und  anderer verschlosse
ner Sendungen bis 5 kg. Vom Postrega l sind dagegen 
ausgenommen : a) die regelmässige Personenbeför
derung, die n ich t gewerbsm ässig be trieben  w ird, oder 
die einem  N ich ttransportgew erbe  als no tw endiger 
H ilfsbetrieb  d ien t ; b) die B eförderung von Sendungen, 
die von der P o st n ich t oder n u r bedingungsweise an 
genom m en w erden ; c) die B eförderung im  O rtsverkehr 
durch  den A bsender selbst oder eine von ihm  beauf
trag te  Person, die dies w eder gew erbsm ässig b e tre ib t, 
noch im  D ienst des Bundes oder einer vom  Bund 
konzessionierten V erkehrsansta lt s teh t ; d) der D ienst
verkehr der B undesbahnen  und  der konzessionierten 
V erkehrsansta lten  u n te r  sich, soweit er durch  ih r 
Personal v e rm itte lt w ird. Der B undesra t kan n  w eitere 
A usnahm en vom  Postregal g e s ta tten  (s. A rt. 1 und  2 
des Postverkehrsgesetzes vom  2. x . 1924).

Gemäss Bundesgesetz betreffend den Telegraphen- 
und T elephonverkehr vom  14. x . 1922 h a t  die Tele
g raphenverw altung  das ausschliessliche R ech t, Sende- 
und  E m pfangseinrich tungen , sowie Anlagen jed er A rt, 
die der elektrischen oder radioelektrischen Zeichen-, 
Bild- oder L au tü b ertrag u n g  dienen, zu erstellen und 
zu be tre iben . Das Regal e rstreck t sich jedoch  n ich t 
au f Sende- und  E m pfangseinrich tungen  : a) die für 
den E isenbahnbetrieb  notw endig  sind ; b) deren 
V erbindungsleitungen weder die schweizerische Grenze 
noch öffentliche oder solche G rundstücke kreuzen, die 
n ich t dem  B esitzer der E in rich tu n g  gehören ; c) die 
durch  die M ilitärbehörden oder T ruppen  ausschliess
lich fü r m ilitärische Zwecke erstellt w erden. Der 
B undesra t kan n  w eitere A usnahm en vom  Telegra
phen- und Telephonregal gesta tten .

E . Das Alkoholmonopol. Siehe diesen A rtikel.
F . Die Kriegsmonopole. D urch Bundesbeschluss

H e n r i  M o n o r l .  
N a c h  e i n e m  P o r t r ä t  i n  : 

A u  peup le vauclois.



136 MONOPOLE MONOPOLE
vom  3. v ili . 1914 erte ilte  die B undesversam m lung 
dem  B undesra t unb esch rän k te  V ollm acht zur Vor
nahm e aller M assnahm en, die fü r die B eh au p tu n g  der 
S icherheit, In te g r itä t  und  N e u tra litä t der Schweiz und  
zur W ahrung  des K red ites u n d  der w irtschaftlichen  
In teressen  des Landes, insbesondere auch  zur Siche
rung  des L ebensun terha ltes erforderlich w urden.

G estü tz t au f diese V ollm acht schuf der B undesrat 
w ährend des Krieges fü r eine ganze A nzahl von W aren 
E infuhrm onopole, einesteils um  die E in fu h r der er
forderlichen Mengen zu sichern, an  dorn t eil s um  die 
lebensnotw endigen W aren  zu angem essenen Preisen 
an  die K onsum enten  abgeben zu können. M onopo
lisiert w urden folgende W aren : a)  G etreide, Mehl und 
F u tte rm itte l  durch B. R . B. vom  9. I.  1915 ; b) Reis 
durch  B. R . B. vom  20. x . 1915, aufgehoben am  1. ix .
1921 ; c) Zucker durch B. R . B. vom  8. II . 1916, auf
gehoben am  30. ix . 1922 ; d)  Benzin und  P etro leum  
durch  B. R . B. vom  12. II . 1916 u n d  Benzol und  andere 
E rsatzstoffe  von Benzin und  P etro leum  durch  B. R . B. 
vom  11. IV. 1916, aufgehoben am  1. m . 1922 ; e) K upfer
v itrio l durch  B. R . B. vom  21. v ii. 1916, aufgehoben 
am  15. VI. 1922 ; f )  K artoffeln durch  B. R . B. vom  11. 
v in .  1916, aufgehoben am  15. v. 1919 ; g) B u tte r 
durch B. R . B. vom  13. m . 1920, aufgehoben am
1. XII. 1923. F ü r alle diese W aren  beh ielt sich der 
B und das ausschliessliche R ech t zur E in fuhr vor.

Die nachfolgend aufgeführten  Monopole w urden 
vom  B und an  Verbände, Genossenschaften oder F irm en  
delegiert :

a )  das Käsemonopol. Am  27. VI. 1915 erm ächtig te  
der B u n desra t das V olksw irtschaftsdepartem ent, der 
G enossenschaft Schweiz. K äseexportfirm en (K äse
union) das ausschliessliche R ech t zur A usfuhr von 
Käse in Form  v. E inzelbew illigungen oder periodischen 
Bewilligungen zu übertrag en . Dieses E xportm onopol 
w urde der K äseunion vom  1. IX. 1915 an  verliehen. 
D urch B. R . B. vom  25. v ili . 1916 w urde ferner der 
K äseunion das ausschliessliche R ech t zum  E in k a u f  
von K äse beim  P roduzen ten  erte ilt, am  30. IV. 1920 
aber w ieder sistiert, w ährend das E xportm onopol der 
K äseunion auch h eu te  noch b esteh t. Die A ufhebung 
des E xportm onopols ist au f M itte des Jah res 1928 in 
A ussicht genom m en.

b) das Kälbermagen- und  Käselabmonopol (allei
niges E inkaufsrech t) w urde durch  V erordnung des 
V o lksw irtschaftsdepartem ents vom  30. ix . 1916 auf 
E rm äch tigung  des B undesrates hin (B. R . B. vom  25. 
ix . 1916) der Schweiz. H äu te- und  Fellieferanten- 
G enossenschaft übertrag en  (in K ra ft g e tre ten  am  15. x. 
1916). Das der e rw ähnten  G enossenschaft erte ilte  
E inkaufsrech t w urde du rch  B. R . B. vom  30. x i .  1917 
aufgehoben und du rch  ein E infuhrm onopol ersetzt, 
dessen D urchführung  der A bteilung fü r L an d w irt
schaft des V o lksw irtschaftsdepartem ents Überbunden 
w urde ; die le tz te re  k onn te  aber die Bewilligung zur 
E in fuhr an  O rganisationen erteilen, welche sich zur 
D eckung des In landsbedarfes verp flich te ten  (K äse
union). Dieses E infuhrm onopol w urde au f den 1. v m . 
1919 aufgehoben.

c) Sodamonopol. D urch B undesratsbeschluss vom
25. II. 1919 ist der Schweiz. Sodafabrik  A.-G. in Zur- 
zach das R ech t zur alleinigen E in fuhr und  F ab ri
k a tion  v. kalz in iertem  Soda e rte ilt worden. A uf 31. v u .
1922 w urde die E in fu h r und  die H erstellung  v . Soda
p ro d u k ten  w ieder freigegeben.

d) Kohlenmonopol. Am 17. m . 1919 w urde die 
Schweiz. K ohlengenossenschaft m it Sitz in Basel 
gegründet. Ih re  M itgliedschaft se tz te  sich zusam m en 
aus A m tsstellen , F irm en und  V erbänden, die bis zu 
diesem Z eitpunk te  K ohlen e in führten . Gemäss V erord
nung des V o lksw irtschaftsdepartem ents vom  29. m . 
1919 w urde die K ohleneinfuhr an  eine Bewilligung 
gebunden. E inzig der K ohlengenossenschaft w urde 
die Bewilligung e rte ilt u n d  zw ar generale. A uf den
2. v. 1921 w urde die E in fu h r von K ohle und au f Ende 
1921 auch diejenige von Gas- und Schlackenkoks 
w ieder freigegeben.

Von den sogenannten  K riegsm onopolen bestehen 
heu te  nu r noch das A usfuhrm onopol fü r Käse (die

A usfuhr von Sendungen bis zu 5 kg is t im m erhin  a ll
gem ein g e s ta tte t)  u n d  das G etreidem onopol. Das 
erste  soll au f M itte 1928 dahinfallen.

Das Getreidemonopol w urde, wie bereits erw ähnt, 
durch 13. R . B. vom  9. I. 1915 geschaffen. E in  faktisches 
Monopol ergab sich allerdings bereits beim  A usbruch 
des Krieges, da  es n u r noch dem  dem  eidg. M ilitär
dep artem en t zugeteilten  G etreidebureau  gelang, E in 
fuhren  durchzuführen , w ährend Sendungen fü r P r iv a t
firm en von den k riegführenden  S taa ten  aufgehalten  
w urden. Das E infuhrm onopol des Bundes e rstreck te  
sich au f W eizen, D inkel, G erste, Roggen, H afer, Mais, 
M ahlprodukte dieser W aren, F u tte rm eh le  und  Kleie 
inbegriffen, und  ebenso au f alle K ra f tfu tte rm itte l. Die 
A ufgaben der B ro tversorgung  gingen 1918 vom  Mili
tä rd e p a rte m e n t an  das neuerrich te te  eidg. E rn äh ru n g s
am t ü b er, und  als dieses E nde 1922 aufgehoben w urde, 
w urden sie einer h eu te  noch bestehenden  In s titu tio n , 
der eidg. G etreideverw altung, übertrag en .

Die E in fu h r von F u tte rm itte ln , m it A usnahm e von 
Mais, H afer und  G erste, w urde vom  E rn äh ru n g sam t 
bereits im  H erb st 1919 freigegeben ; fü r le tz te re  w ur
den von da an  E infuhrbew illigungen erte ilt. Am 20.
I V .  1920 w urde die E in fu h r von O elkuchen, am  31. 
m .  1921 diejenige von Mais und  Gerste, am  1. v m . 
1921 diejenige von H afer freigegeben.

Schon anfangs 1920 fo rderte  der G etreidehandel 
den A bbau  des G etreidem onopols. Das Monopol h ä tte  
der B undesra t au f G rund des Bundesbeschlusses vom
19. x . 1921 ohne w eiteres von sich aus aufheben  kön
nen. Das eidg. E rn äh ru n g sam t bezeichnete jedoch  das 
Monopol als das einzige M ittel, die B ro tversorgung  
sowohl m it Bezug au f die H a ltu n g  genügender Ge
tre id ev o rrä te  als auch hinsich tlich  n iedriger B rotpreise 
befriedigend durchführen  zu können. E in V erfassungs
artikel, welcher die A u frech terhaltung  des Monopols 
vorsah, w urde anno 1921 vom  E rn äh ru n g sam t au s
gearbe ite t und  einer E xpertenkom m ission  zur B era
tu n g  u n te rb re ite t ; eine E inigung über die A ufrech
te rh a ltu n g  resp. Abschaffung des Monopols kam  
jedoch  n ich t zustande, wenn m an  auch  über die 
N otw endigkeit von M assnahm en des Bundes zur Siche
rung  der B ro tversorgung  n u r einer M einung w ar. Den 
zahlreichen Begehren um  A ufhebung des Monopols 
nachgebend, u n te rb re ite te  der B undesra t in  seiner 
B otschaft an  die B undesversam m lung vom  27. v. 1924 
einen V erfassungsartikel (23l,is), nach  welchem  dem 
Bund zw ar die Sicherung der G etreideversorgung 
Ü berbunden w urde, ohne dass jedoch  ein ausschliess
liches R ech t der E in fu h r von G etreide, vorbehaltlich  
einer Zwangslage in  K riegszeiten, w eder fü r den Bund 
noch fü r eine p riv a te  O rganisation, h ä tte  geschaffen 
w erden dürfen . Die eidg. R ä te  tra te n  jedoch  au f den 
A n trag  des B undesrates n ich t ein, sondern beschlossen, 
das Monopol defin itiv  au frech tzu erh a lten  und einen 
entsprechenden A rtikel 23 hls in die B undesverfassung 
aufzunehm en (Bundesbeschluss vom  21. IV. 1926). In  
der V olksabstim m ung vom  5. x n .  1926 w urde die 
B eibehaltung  des Monopols jedoch  von Volk und 
S tänden  verw orfen. U m  die A ussaat im  darauffolgen
den Ja h re  zu sichern, w urde die A ufhebung durch  die 
B undesversam m lung v orerst bis zum  30. v i. 1928 
(B. B. vom  7. V I .  1927) und aus dem gleichen G runde 
ein zweites Mal bis zum  30. v i. 1929 verschoben. Nach 
der V olksabstim m ung vom  5. x i i.  1926 ist eine Volks
in itia tiv e  zustande  gekom m en, welche die m onopol
freie Sicherung der B ro tversorgung durch  den Bund 
v erlang t. Das G etreideeinfuhrm onopol soll jedoch 
nach  dem 30. V I .  1929 auch dann dahinfallen, wenn 
die erw ähnte In itia tiv e  vor dem  Volke ebenfalls keine 
Gnade finden sollte.

G. Kantonale Monopole. Den K an tonen  s te h t einzig 
das ausschliessliche R ech t zur E in fuhr von K och- und 
Viehsalz zu, wenn n ich t auch  das Jagd-, Fischerei- 
und  B ergbauregal zu den Monopolen gezählt w erden 
will. Das Salzm onopol s tü tz t  sich au f A rt. 31« der 
B undesverfassung.

Bibliographie. F leiner : Schweiz. Bundesstaatsrecht.— 
B u rck h ard t : K omm entar der Schweiz. Bundesverfas
sung. — HSVSV. — A rth u r H uber : Die E inschräu-
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hung der Handels- und  Gewerbefreiheit durch das N ot
verordnungsrecht des Bundes. — E idg. Gesetzessam m 
lung. [Bis.]

M O N S  (K t. G raubünden , Bez. A lbula, Kreis AI- 
vaschein . S. G LS). Gem. und  Dorf. Die K irche (St. 
Gosmas und  D am ian) erscheint noch n ich t im  R eichs
u rb a r aus der Zeit Ludwigs des F r.; 841 b estan d  sie, 
da  K aiser L o th ar dem  Bischof V erendar I I .  von Chur 
Schenkungen fü r C hurw aiden, u . a. auch  von dem  
Gute dieser K irche m ach te . Sie w ar dem nach königl 
E igenkirche. In  der Folge m uss sie durch  Schenkung 
an  das K losters P fäfers gekom m en sein ; 1440 üb te  
dieses K loster do rt das P a tro n a ts re ch t aus. Dam als 
w ar die K irche P farrk irche  ; 1463 erh ie lt sie einen 
eigenen Geistlichen. 1591 w urde die Gem. M. vor die 
W ahl gestellt, sich dem  H ochgerichte O berhalbstein 
od. T iefenkastel anzuschliessen, sie entschied sich 
fü r T iefenkastel, m it dem  sie n unm ehr eine K irchhöre 
b ilde t. 1592 erh ie lt Mons das R ech t ein eigenes Siegel 
zu führen . G rundbesitzer zu M. w aren  im  M itte lalter 
das B istum  Chur, sowie das K loster Pfäfers. — Tauf- 
reg ister seit 1631, Ehereg. seit 1737, S terbereg. seit 
1711. — Vergl. M ohr : Cod. d ipi. I. u. I I .  — M uoth : 
Zwei sog. Aemterbücher. —  Gm iir : Urbarien von
P fäfers. —  Sim onet : Die hath. W eltgeistlichkeit des 
K ts. Graubünden. —  Gem. A rchiv Mons. [A. v. C.] 

M O N S ,  A u g u s t e ,  von V evey und  Le Locle, * 25. x. 
1838 in  St. Gallen, f  9. XI. 1910 in F reiburg , Ingenieur 
in F reiburg , a rb e ite te  fü r verschiedene E isenbahn
gesellschaften, zu le tz t fü r die Jura-S im plon-B ahn . 
E iner des H au p tfö rd ere r der freiburgischen Stras- 
senbahnen. —  Bull, de la Soc. frib . des ingénieurs I I I ,  
130. —  É tr. frib . 1912. [Ræmy.]

M O N S C H .  G eschlecht von F lond (B ündner O ber
land). —  1. A n t o n ,  P o d esta t zu P lurs 1587. — 2. 
J o h a n n  G e o r g ,  * 14. m . 1806 P fr. in Confers i. 
P rä tig au  1829-1831, H aldenste in  1831-1834, Zizers 
1834-1842, M alans 1842-1862, V izedekan der Synode 
1850 und  1855-1861, D ekan und  K irch en ra tsp räs id en t 
1851-1854. [J. R. Truog.]

M O N S T E I N  (K t. S t. Gallen, Bez. U n te rrh e in ta l. 
S. G LS.). N ördlicher A bschn itt des Dorfes Au, u rspr. 
Bezeichnung des H ügelzuges, der sich nördlich  davon 
von der Meldegg gegen den R hein  senkt u n d  heu te  
auch etw a H eldsberg gen an n t w ird. Die Felsw and soll 
um  630 von K önig D agobert von B urgund m it einem 
M ondzeichen versehen (in einer U rk . v. 1345 : « ze dem 
Man » =  bis zum  Mond) u n d  als ein G renzpunkt zwi
schen B urgund und  C hurrätien  festgeste llt w orden sein 
—  was auch  der ursprünglichen  Grenze zwischen den 
B istüm ern  Chur und  K onstanz en tsp rich t, —  w urde 891 
als linksrheinische N ordgrenze des R heingaus bezeichnet 
und is t so sp ä te r  auch N ordgrenze des Hofes W idnau- 
I-Iaslach gew orden. U eber die L it. s. A  U, p . 703 (Nr. 9)
u. p. 705 (Nr. 19) ; ferner M V G  X X X V I, p. 214. — 
H elbok : Regesten v. Vorarlberg I, p . 113. [Bt.]

M O N S T E I N .  Siehe DAVOS.
M O N S T R A L ,  von oder d e  M O N S T R A L .  Oestere. 

M inisterialengeschlecht. W appen : in B lau (oder R ot) ein 
goldener Löwe (V ariante  m it goldenem  ausgeschupptem  
Schildrand ; die F arben  sind erst aus dem  18. Jah rh . 
überliefert).— D i e t r i c h ,  R itte r , österr. H au p tm an n  im 
Dienste des Herzogs A lbrecht, Schultheiss von F reiburg  
vom  O kt. 1449 bis S t. Jo hann is 1450. —  Büchi : 
F reiburg’s Bruch m it Oesterreich. — ; Castella : H ist, du
C. de Fribourg. [ P .  d e  Z u r i c h . ]

M O N T ,  von ( D e m o n t ) .  M inisterialengeschlecht des 
B istum s Chur, von dem  es bedeu tenden  Besitz zu Lehen 
h a tte . Ausser der S tam m burg  zu Villa im  Lugnez, be- 
sassen nacheinander drei verschiedene Zweige der F a 
milie w ährend Ja h rh u n d e rte n  die H errschaft Löwen
berg oder Leuenberg, d. h. die B urg dieses Nam ens u. 
einen Teil des Dorfes Schleuis. Auch w aren sie zeitweise 
M itbesitzer der Burg V alendas und  der H errschaft zu 
Jörgenberg . H äuptergesch lech t des G rauen Bundes, 
dem  es 1452-1793 32 L an d rich te r gab. W appen : urspr. 
durch  einen B alken schrägrechts gete ilt. 1417 erte ilt 
König Sigism und den G ebrüdern R udolf, B urkhard  und 
W ilhelm  gen. « M ont » ein neues W appen : in  B lau ein 
wachsendes goldenes E inhorn . A hnherr des Geschlech

tes is t —  1. B u r k h a r d , G üterbesitzer zu Som vix 1308. 
—  2.-3. H a r t m a n n  ersch. 1311, U l r i c h , R itte r , 1354, 
v e rk au ft 1359 dem  Bischof von Chur seinen eigenen 
M ann Jo h . von U nterw egen. — 4. H e i n r i g e t t u s  er

h ä lt 1380 vom  Bischof von Chur die 
Burg O rtta  sam t dem  H of von Tschi- 
velans m it dem  Z ehnten zu V rin und 
dem  M eierhof zu F idaz als Lehen. 
—  5. B u r k h a r d , Sohn von N r. 4, 
S pruchherr in S tre itigkeiten  zwischen 
den F reiherren  von R häzüns und  dem 
Grafen H ans von Sax-M isox 1425. E r 
und  seine B rüder —  6.-7. R u d o l f  und 
W i l h e l m  (1430 V ogt im  Lugnez) 
w erden 1410 vom  Bischof m it G ütern 

zu Villa belehn t, S tifte r dreier Linien, von denen die 
des le tz te m  h eu te  noch b lü h t, — 8. R a g e t h , F ä h n 
rich  der Lugnezer an  der Calv en 1499, H au p tm an n  in 
italienischen D iensten, L andvogt im  Lugnez 1500. — 
9. G on ius, B annerherr im  Lugnez, P o d esta t zu P lu rs
1533. — 10. H a n s , gen. Beilasch, Sohn von N r. 7, 
Vogt im  Lugnez, H a u p t (L andrich ter) des G rauen B un
des 1464, 1486 und  1487, Sendbote zum  Schw ur der I I I  
B ünde zu Vazerol.

I. Zweig zu  Löwenberg. W appen  : gev ierte t, 1 und 4 
das M. - W appen, 2 und  3 in Gold ein schreitender 
schw arzer Löwe, (altes L euenbergw appen). —  11. 
A e g i d i u s  oder Gilli, H err zu L euenberg und Schleuis, 
Sohn von N r. 10, k au fte  die H errschaft 1493 von 
Jo h an n  L um erins. L andvog t im  Lugnez 1488, L an d rich 
te r  1496, siegelte als solcher 1496 das ä lteste  bek an n te  
Gesetz des G rauen B undes, 1497 das B ündnis zwischen 
den V II O rten  (ohne Bern) u n d  dem  G rauen B und. 
Eines der H äu p te r  der österreichischen P a rte i, G esandter 
des G rauen Bundes zum  V ertrag  und  der V ereinigung 
zwischen dem  Bischof von Chur nebst den Gemeinen 
I I I  B ünden m it dem  E rzhause O esterreich 1502, nach  
Feldkirch  1503, e rh ält von P ap st Leo X . verschiedene 
kirchliche Privilegien und  V orrechte (1514). G esandter 
nach M ailand w ährend des M üsserkrieges 1525. —
12. M i c h a e l , Sohn von N r. 11, B ürgerm eister von Chur 
1498 und  d am it H a u p t des G otteshausbundes, siegelt 
1504-1511 als K anzler von Chur. Aus der N achkom m en
schaft des Aegidius s tam m t noch — 13. G a u d e n z , 
1654-1726, K ap itän  im  französ. G arderegt. 1696, R itte r  
des S t. Ludw igordens, zeichnete sich in  den Feldzügen 
des spanischen Erbfolgekrieges aus. B rigadier 1719, 
t  zu Paris. —  14. A l b e r t , B ruder von Nr. 11, L andvogt 
im Lugnez, P o d esta t zu P lurs 1535. — 15. G r e g o r i u s , 
Sohn von Nr. 14, zog nach  Rodels und  ist der G ründer 
des Dom leschger Zweiges. — 16. G e o r g , Sohn von 
N r. 15, D om herr von Chur 1602-1624. — 17. J a k o b , 
bischöflicher L ehensherr im  Lugnez und H in terrhein  
1492, L andvogt im  Lugnez 1500. — 18. W i l h e l m , 
Sohn von N r. 17, S tam m v ate r des noch b lühenden 
Zweiges zu Villa, sowie des

f  I I .  Zweiges zu Löwenberg. —  19. G a llu s  I-, H err 
zu Leuenberg, Sohn von N r. 17, * 1537, einer der he r
vo rragendsten  S taa tsm än n er im  G rauen B und, L an d 
am m ann im  Lugnez 1559, Com missari zu Cläven 1579, 
Vicari 1585, L an d rich te r 1592 u. 1601, erster Ge
san d ter zur E rneuerung  des Bundes m it den V II a lten  
O rten 1590, k au fte  1595 die H errschaft Leuenberg und 
Schleuis von den N inguarda. L and esh au p tm an n  im 
V eltlin 1597, e rster G esandter zur Beschw örung eines 
ewigen Bundes m it B ern 1602, liess 1592 zu Villa die 
K irche S t. Rochus au f eigene K osten  bauen , f  1608 zu 
Villa. — 20. F e r d i n a n d , Sohn von Nr. 19, D om propst 
von Chur 1597 - f  1607. — 21. M a r t i n , Sohn von N r. 19, 
R itte r  des hl. G rabes. —  22. W i l h e l m , H err zu L euen
berg, 3. Sohn von N r. 19, A nhänger der spanischen 
P a rte i, P o d esta t zu T irano 1601, P o d esta t zu P lurs 
1619, t  dort im  A m t 1620. — 23. G a l l u s  I I ., 
H err zu Leuenberg, Sohn von Nr. 22, * 1600, fü h rte  
nach  des V aters Tod dessen A m t zu P lurs zu E nde, w ar 
sodann P o d esta t zu T irano 1645. H au p tm an n  in span i
schen D iensten, L and esh au p tm an n  im V eltlin 1653, 
fünfm al L andrich ter, stifte te  1666 ein Fideikom m is und 
bestim m te  dazu seine H älfte  an  der H errschaft L euen
berg und  Schleuis, f  1674. — 24. A l b e r t , Sohn von N r. 7,
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E rb leh en träg er vers ch. bisch. Lehen im  Lugnez 1443, sie
gelt 1452 als L an d rich te r den F ried en sv ertrag  nach  der 
Scham ser Fehde. — 25. J a k o b ,  Enkel von Nr. 24, L an d 
vogt im Lugnez, H au p tm an n  in französischen D iensten, 
nach  Lem nius (dessen F reund  und  Gönner er war) 
A nführer der Lugnezer im  Schw abenkrieg, foch t 1499 
an  der Calven. — 26. J o s e f ,  Sohn von N r. 25, 
L andvogt im Lugnez, L an d rich te r 1532. —  27. Caspar , 
B ruder von Nr. 26, P fa rre r zu L um brein , D om herr zu 
K onstanz und zu Chur, S ta d tp fa rre r  zu Offenburg 1588.
—  28. J a c o b , Sohn von Nr. 26, erst V icari im V eltlin

1549, t r a t  1551 in den 
geistlichen S tan d  ; D om 
k a p itu la r  des S tiftes Chur 
1588. —  29. C a s p a r , B ru 
der von Nr. 28, P o d esta t 
zu T irano 1565, H a u p t
m ann  in französ. D iensten, 
t  1574 bei Die. —  30. 
H a n s , gen. « Cavalier 
Gion », Enkel von N r. 29, 
Offizier in französischen 
D iensten 1620, K om m an
d a n t einer nach  ihm  be
n an n ten  G ardekom pagnie, 
O b erstlieu tenan t im Regi
m en t Schauenstein , das 
am  11. II. 1625 Cläven
e rs tü rm te ; R itte r  des St. 
M ichael-O rdens 1626, 
s tan d  bis 1635 in franzö-

Melchior von Mont. (Nr. 32). sischem  D ienst. —  31. JA-
- Nach einem Oelgemälde. COB, H au p tm an n  in der

französischen Schweizer
garde 1657, Commissari zu Cläven 1675, f  1685. —
32. M e l c h i o r , B ruder von N r. 31, Offizier in
franz. D iensten 1637, H au p tm an n  der Kom pagnie
von Schauenstein  1642-1658, zeichnete sich bei der 
Belagerung von Thionville 1642 und  A rras 1646 be
sonders aus, w ar auch  bei dem  Belagerungen von 
V alenciennes. Bisch. L andvogt zu F ü rs ten au , t  1661. 
Seine F rau , M a r g a r e t i -i a  von Schauenstein , liess 1666 
das abg eb ran n te  S tam m schloss zu Villa neu erbauen.

I I I .  Zweig der Freiherren zu Leuenberg. F ü rstb ischof 
U lrich V I. von Chur erhob ihn  in den F re iherrenstand  
und verlieh ihm  das bischöfl. E rb tru ch sessen am t. —
33. J o h a n n  H e i n r i c h , 1628-1690, Sohn von Nr. 32, 
H au p tm an n  in franz. D iensten 1642, In h ab er einer 
G arde-K om pagnie ; als O berst des von ihm  1677 er
k au ften  deutschen K avallerie-R egim ents von Loch
m ann  m achte  er 1678 u n te r  M arschall von Schöm berg

den Feldzug in  den Nie
derlanden m it, f  bei der 
Belagerung der Festung  
A th  ; erb te  1666 die H err
schaft L euenberg und 
Schleuis. —  34. M e l c h i o r , 
Sohn von N r. 33, 1674- 
1716, H err zu L euen
berg, G ardehaup tm ann  in 
F rankreich , eines der 
H äu p te r der franz. P a r
tei, w iederholt L andam 
m ann  im  Lugnez, L an d 
rich ter 1700, 1703 und 
1709, Vicari 1707, Com
m issari 1711 und Landes- 
obrist. —  35. J o h a n n  
H e i n r i c h , B ruder von 
N r. 34, 1677-1752, G ar
deh au p tm an n  in F ra n k 
reich, L andam m ann  im  
Lugnez, L an d rich te r 1715, 

ßundesobr.ist, zedierte  
1718 alle seine R echte  auf 

die H errschaft L euenberg und Schleuis seinem  jüngeren  
B ruder P e te r  A nton I. — 36. J o s e p h  M a r i e , * 1718, 
n a tü rlich er Sohn von Nr. 35, Offizier im  franz. G arde
regim ent, St. L udw igsritter, f  zu Sartrouville  1780.
—  37. J o s e p h  L o r e n z ,  Sohn von N r. 36, * 1746 zu

S artrouville, 1768 Offizier im  Schw eizerregim ent Vigier, 
m achte  als Brigade-G eneral die franz. R evolu tions
kriege 1792-1798 m it, t r a t  1798 in die helvetische Arm ee 
und kam  1799 m it seiner B rigade nach G raubünden  ; 
zurück zur R heinarm ee, zeichnete er sich in m ehreren 
Schlachten  aus, vornehm lich bei A usterlitz  1805, was 
ihm  den Grad eines D ivisionsgenerals e in trug . 1806 zum 
S enator e rn an n t ; m achte  alle folgenden Feldzüge m it, 
w urde von L udw ig X V III . 1814 zum  P a ir  e rnan n t, 
stim m te  fü r den Tod des 
M arschalls N ey. R itte r  
des S t. Ludw igsordens 
1791, K om m andeur der 
E hrenlegion 1804, G raf 
1808, f  10. v. 1826 zu 
P aris. Sein Nam e am 
T rium phbogen. —  38. P e 
t e r  A n t o n  t . ,  F re iherr 
zu Löw enberg, j üngster 
Sohn von N r. 33, 1680- 
1732, K a p itä n  in der franz.
Schweizergarde (s. N r. 35),
B undesobrist 1722, Ge
san d ter nach M ailand zur 
E rneuerung  des Ivapitu- 
la ts  1726. — 39. P e t e r  
A n t o n  H., F re iherr zu 
Löwenberg, Sohn von Nr.
38, * 1728, K ap itän  der 
Garde, H au p tm an n  in k a i
serlichen D iensten, L an d 
rich ter 1760 und 1763,
G esandter nach  M ailand 
1761, P o d esta t zu T rah o n a  1771, re tte te  als bischöfl 
H au p tm an n  au f F ü rs ten b u rg  1799 beim  F ranzosenein
fall das D orf Burgeis vor der schon befohlenen Nieder- 
brennung . D enkm al daselbst, f  1800. — 40. P e t e r  
A n t o n  M o r i z , F re iherr zu Löwenberg, Sohn von 
Nr. 39, 1766-1830, Offizier in der franz. Schweizer
garde, R itte r  des S t. Ludw igsordens, le tz te r Schloss
h au p tm an n  in F ü rs ten b u rg , e rster k. k. R e n tb e am terd e r 
Dom äne F ü rs ten b u rg  in  Tirol, erhält 1813 vom  b a iri
schen R eichsheroldsam t eine A delsbestätigung. — 41. 
J o h a n n  H e i n r i c h , B aron, Sohn von Nr. 40, Ver
hörrich ter 1818-1845, sodann Polizeid irektor des K ts. 
G raubünden, ve rk au fte  1832 Schloss und G üter zu 
Schleuis. —  42. C a r l  R u d o l f , B aron, Sohn von N r. 41, 
1850-1905, Offizier in k. 
k. österreichischen Dien
sten , u ltim us der freiherr
lichen Linie.

IV . Heutige Zweige. —
43. H a n s , Sohn von Nr.
18, H au p tm an n  in franz.
D iensten, H au p tm an n  der 
Lugnezer im  Clävnerzug 
1585, L andam m ann  im 
Lugnez, P o d esta t zu T i
rano 1589, L andrich ter 
1568, 1574 und 1580. —
44. A l b e r t , Sohn von 
N r. 43, P o d esta t zu P lurs 
1583, In h ab er einer K om 
pagnie in venezianischen 
D iensten. — 45. B a l 
t h a s a r , B ruder von 
N r. 44, P o d esta t zu T ra 
hona 1607, L andam m ann 
im  Lugnez, als A nhän
ger der spanischen P a rte i 
vom  T husner S trafgerich t 
(1618) gebüsst ; A nführer der Lugnezer nach  Chur 1619. 
—  46. L u z i u s ,  B ruder von Nr. 45, L andam m ann im 
Lugnez, L an d rich te r 1613, 1616, 1628 und 1631, h a tte  
als H au p t der spanischen P a rte i und F ü h re r der ka tho l. 
O berländer an  allen politischen Ereignissen in B ünden 
hervorragenden  A nteil, w urde 1618 vom  T husner 
S trafgerich t v e ru rte ilt und des Landes verw iesen. 
G esandter nach M ailand 1620, U nterzeichnete 1622 das 
M ailänder T rak ta t, gl. J .  den L indauer V ertrag . Mit-

Joseph Lorenz Demoni . 
Nach einem Stich von 

Quenedey.

Pe ter  Anton von Mont 
(Nr. 38). Nach einer Miniatur 

auf Kupfer.

Pete r Anton von Mont 
(Nr. 39). Nach einer Miniatur 

von de Brea.
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gli cd des S tandesrates Gem einer I I I  Bünde 1627, 
H au p tm an n , sp ä te r O berst in französischen D iensten, 
f  ho ch b etag t zu Villa. Dessen Söhne —■ 47. A l b e r t ,  
L andschreiber und —  48. H i e r o n y m u s ,  1612-1680, 
P fa rre r in R uschein, O bersaxen, R häzüns, D ard in , Seth 
und Igels, D om kan to r 1652-1657. —  49. U lr ic h , * 1. I. 
1624, Sohn von Nr. 47, stu d ierte  in der K losterschule zu 
D isentis, dann  zu Dillingen. P fa rre r zu Em s 1650, 
D om herr, D o m kan to r 1656, w urde am  23. II. 1661 zum  
Bischof von Chur erw ählt. B etrieb die W iederherste l
lung des K losters Cazis ; Förderer des rom anischen 
Schrifttum s und der K apuziner-M ission, vollendete den 
B au des w estlichen Flügels der bischöfl. R esidenz m it 
dem  R itte rsaa l, f  28. II. 1692. —  50. O t t o ,  Sohn von 
N r. 43, L andam m ann  im  Lugnez. —  51. H e r k u l e s ,  
Sohn von Nr. 50, L andam m ann  im  Lugnez 1628, 
H au p tm an n  im  R egim ent Schauenstein  zur E roberung 
des Veitlins 1632. —  52. O t t o ,  Sohn von Nr. 51, L an d 
am m ann  im  Lugnez, L an d esh au p tm an n  im  Veltlin 
1671. —  53. O t t o ,  Sohn von Nr. 52, L andam m ann  im  
Lugnez, P o d esta t zu Morbegno 1697, L an d rich te r 1691.
— 54. C h r i s t i a n  U l r i c h , Sohn von Nr. 53, 1685-1762, 
Offizier in kaiserlichem  D ienst, L andam m ann im  Lugnez. 
L an d esh au p tm an n  im  V eltlin  1737, L an d rich te r 1730, 
1733, 1739 und  1745. —• 55. O t t o  A n t o n , Sohn von 
N r. 54, Offizier in kaiserlichem  D ienst 1734, P o d esta t 
zu W orm s 1733, t r a t  in den F ranziskaner-O rden  und t  
als P fa rre r zu D isentis. — 56. C h r i s t i a n  U l r i c h , 
B ruder von N r. 55, 1723-1788, H au p tm an n  in kaiserli
chem  D ienst, L andam m ann  im  Lugnez, L andvog t zu 
Maienfeld 1757, L an d rich te r 1775. —  57. C h r i s t i a n  
U l r i c h , Sohn von Nr. 56, 1759-1814, L andam m ann  im 
Lugnez, P o d esta t zu Morbegno 1781, L an d rich te r 1794.
—  58. J o h a n n  P e t e r , Sohn von N r. 57, 1761-1836, 
G esandter zu N apoleon wegen R ückgabe des Veitlins 
1797. H au p tm an n  in p iem ontesischen D iensten , 1806 
in franz. D iensten, m ach te  die Feldzüge nach  Spanien, 
D eutsch land  und 1812 nach  R ussland  m it ; O berst in 
sardinischen D iensten  1814. —  59. C h r i s t i a n  L e o n h a r d , 
1805-1867, P fa rre r zu Igels 1831-1845, D om herr, Dom- 
sex tar, D om dekan, ein eifriger E rforscher der G eschichte 
des H ochstifts Chur, verfasste  (m it PL P la ttn e r)  Das 
Hochstift Chur und der Staat. — 60. J o a c h i m , L andam 
m ann  im  Lugnez, bü rg erte  sich zu L aax  ein u . w ard 
K reispräsiden t der Gruob, B u n d e ss ta tth a lte r  1844, 
M itglied der S tandeskom m ission. — 61. C h r i s t i a n  
U l r i c h , E nkel von N r. 57, 1823-1879, L andam m ann  
im  Lugnez, B ata illonskom m andan t. —  62. J o h a n n  
M i c h a e l , 1835-1920, B ruder von Nr. 60, V izepräsident 
des B ezirksgerichts Glenner, öfters K reisp räsiden t im  
Lugnez, G rossrat, 22 Jah re  M itglied des K reisgerichtes.
—  63. C a s p a r ,  Neffe von N r. 62, 1880-1925, K reispräsi
d en t im  Lugnez und G rossrat. —  Aus dem  Zweige, der 
sich 1803 in Seewis i. O. e inbürgerte , s tam m t — 64. 
J a k o b  J o s e f ,  * 1884, G ründer und  R ed ak to r der Cro
nica Romontscha ; R ed ak to r des Bündner Tagblatt 1913- 
1924. —  W eiter is t die Fam ilie in L um brein  und T runs 
e ingebürgert. — Vergl. Th. von Mohr : Cod. dipi. — 
W artm an n  : Rhät. Urkunden. — F . Sprecher : Kriege und  
Unruhen. —  Z urlauben  : H ist, m ilitaire des Suisses. — 
Verz. der Aem lerinhaber in der K an tonsb ib i. Chur. — 
S tam pfer : Schloss Fürstenburg. —  J . Sim onet : Die 
Weltgeistlichen. —  M ayer : B istum  Chur I I .  —  Bündner 
Tagblatt 1920, Nr. 80 u .  81 ; 1925, N r, 133. — S tam m 
baum  und  Fam iliendokum ente  im  Besitze des V er
fassers. [G . C a s u r a . J

M O N T ,  d e .  f  F re ih erren g esch lech t des K ts . 
W aa d t, das die H e rrsch aften  M ont le G rand , Ger- 
m ag n y , H a u te  Cour, P e rro y , B ourgy-M ilon, Mollens 
u n d  B érolle, sowie das V icedom inat und  die M etralie 
R olle besass. W appen  : in  S ilber ein ro tes  K reu z. —
1. A m a l r i c , B esitze r des Schlosses M ont 996. — 2. 
A m a l r i c , E n k el von N r. 1, w ird um  1030 g e n an n t.
—  3. A m a l r i c , P ro p s t de r G enfer K irche  1052. —
4. L o u is , H e rr  von M ont im  12. J a h rh .,  N achkom m e 
von N r. 1 in der F rau en lin ie , G rü n d er der K a rtau se  
O ujon , W o h ltä te r  von B o n m o n t. —  [M. R.] — 5. L a n 
d r y ,  B ru d e r von  N r. 4, B ischof von S itte n  1206 bis 
zu  seinem  Tode 10. IV. 1237, soll dem  4. L a te ra n 
k onzil 1215 b e igew ohn t h a b en , t r a f  u . a . 1215 ein

U ebere inkom m en  m it der A b te i S t. M aurice ü b er 
R ech te  u n d  P flich ten  der von de r A b te i b e s te llte n  
G o ttesh äu se r. 1217 liess er seine B efugnisse ü b er die 
S ta d t S itte n  und  seine H o h e its rec h te  ü b e r das L an d  
vom  K reuze  bei O tta n s  a u fw ärts  a n erk en n en , o rd 
n e te  die k irch lich en  V erh ältn isse  d u rc h  S yn o d a l
s ta tu te n  (ca. 1219). —  Gr. I .  —  [L. M r . ] —  6. L o u is , 
A b t vom  Lac de Jo u x  1211. —  7. E b a l , B ru d e r von 
N r. 6, H e rr  von M ont 1177-1238, w ar in  die p o lit i
schen E reign isse  se iner Z eit verw ick e lt, t  n ach  1254 
als M önch in B o n m o n t. — 8. E b a l , Sohn von N r. 7, 
ging m it P e te r  von Savoyen  n ach  E n g lan d  u n d  w ar 
1264 dessen  T es tam en tszeu g e . — 9. R u d o l f , |  1269, 
B ru d e r von N r. 8, D o m h err von L au san n e  1233, von 
L ondon  1253, Zeuge 1267. —  10. J e a n , R itte r ,  Vogt 
der W aa d t 1309-1311. —• 11. A r t a u d , f  v o r 1400, 
R i t te r  1384, t  k in d erlo s u n d  se tz te  se inen Neffen 
A ym on de L a S a rra  zum  E rb en  ein. —  Jü n g e re  
Zweige besassen  die H e rrsc h a ft G enolier u n d  die 
V ogtei M ollens. —  L. de C harrière  : Des D ynastes  
et les seigneurs de M on t (in M D R  26 u n d  28). — R ay 
m ond : D ign ita ires. — D H V .  [M. R.]

M O N T  (L E ) (K t. W a a d t, Bez. L au san n e . S. G L S ). 
D orf u n d  Gem . m it den W eilern  le G rand  M ont 
oder M ont C o n stancier u n d  le P e t i t  M ont oder M ont 
de M iddes. M. g eh ö rte  u rsp r . dem  B ischof von  L a u 
sanne . Die Fam ilie  R oveno  oder de M ont besass 
im  12. und  13. J a h rh .  d o rt R ech te , die an  die Cojon- 
nex  u n d  d ’A rnex  üb erg in g en . N ach der R e fo rm a tio n  
(1571) w urde  M. eine H e rrsc h a ft und  k am  1581 an  die 
Fam ilie  B erg ier von L au san n e , die 1592 das H e rre n 
h au s im  G rand  M ont b a u te  u n d  es bis 1832 besass. 
An Stelle  e iner Jo h a n n e s  dem  E v an g e lis ten  gew eih ten  
K apelle , die zu r P fa rrk irc h e  S t. P a u l in  L au san n e  
geh ö rte , t r a t  1797 die h eu tig e  K irch e. An m eh re ren  
O rten  der Gem . fan d  m an  röm ische Ziegel und 
b u rg u n d isch e  G räber. —  V ergl. —  D H V .  —  V iollier : 
Carte archéol. du canton de V aud. [M. R.]

M O N T  LA V IL L E  (K t. W a a d t, Bez. C ossonay. 
S. G LS). D orf u n d  Gem . M ontevilla  1141. F u n d  eines 
S ch a len ste in s u n d  rö m isch er R u in en . M. g eh ö rte  als 
savoyisches L ehen  zu r H e rrsc h a ft Les Liées und  ging 
1536 an  B ern  ü b e r. An der S te lle  einer dem  h l. Michael 
gew eih ten  K apelle , die zu C uarnens geh ö rte , e n ts ta n d  
1841 die K irche  in  L a P ra z  ; 1837 w urde die K irch - 
gem . M ont la  Ville g e b ild e t. —  D H V .  [M. R.]

M O N T  L E  G R A N D  (K t. W aad t, Bez. Rolle. 
S. GLS). Gem. und  Dorf, frühere  H errschaft. Das 
Schloss M ont (im M olard) w ird zuerst 996 e rw ähn t ; 
es soll au f röm ischen G rundm auern  geb au t w orden sein ; 
1379 w ar es schon R uine. Die H errschaft gehörte n ach 
einander zwei Fam ilien, die sich nach  ih r b en an n ten . 
A rtaud , H err von M ont gegen E nde des 14. Ja h rh ., 
se tzte  seinen Neffen Aym on de la S arra  zum  E rben  ein. 
Im  15. Ja h rh . ging M ont le G rand an  die H erren  von 
St. T rivier, dann  an  den Grafen Michael v . Greyerz u. 
an die Cham pion über und  w urde 1553 von Seckei
m eister S teiger von B ern erw orben. 1731 k am  die H err
schaft an  die Fam ilie Belcastel, 1765 durch die F ra u e n 
linie an  R udolf Ixilchberger, der sie bis zur R evolution  
besass. 996 befand sich im Schloss eine der hl. Ju ngfrau  
gew eihte K apelle (daher der Nam e B ourg Ste. Marie). 
Später w urde im  D orf eine K irche geb au t (zunächst 
Filiale von Gimel, dann  von P erroy , h eu te  von M ont). 
—  D H V . (M. R.]

M O N T  LE  V IE U X  (K t. W aad t, Bez. Rolle, Gem. 
E ssertines. S. GLS). Nam e zweier Schlösser ; das eine 
(Schloss Dudes) gehörte  den H erren  von P rangins und 
w urde 1292 von L udw ig von Savoyen zerstö rt. D ieser 
b au te  ein anderes im  heu tigen  O rte M alagnou, das 
1475 von den Eidgenossen v e rb ra n n t w urde. Dieses 
Schloss w ar M itte lp u n k t einer H errschaft, die neben 
der H errschaft von M ont le G rand b estan d . K a th a 
rin a  von Savoyen belehn te  1359 Guillaum e de la B aum e 
dam it. Um  1400 ging die H errsch aft durch  E rb sch aft 
an die V iry über. Am édée de V iry verein ig te  sie 1455 
m it der H errschaft Rolle, deren Geschicke M ont le 
Vieux von nun an  te ilte . — D H V .  [M. R.]

M O N T A G , K a r l , * 1880 in Zürich, B ürger von W in
te r th u r  1889, K unstm aler in Paris. —  S K L .  [H. Br.]



140 MONTAGNOLA MONTALTA
M O N T A G N O L A  (K t. Tessin, Bez. Lugano. S. GLS). 

D orf und  Gem. der K irchgem . S t. A bbondio. Das 
K loster S t. A bbondio von Corno besass 1180 d o rt G üter 
und  R ech te . Das cas tru m  Arasio wird 1386 erw ähnt. 
Die K apelle  S. N azaro  (erw ähnt 1442) b e sitz t zwei 
F resken  aus der Schule von Luini (1552) ; sie w urde 
1636 vergrössert und  1925 re s tau rie rt. Die K apelle
S. Silvestro in Arasio is t sehr a lt; die K apelle S. M attia  
in  Certenago re ich t in das E nde des 17. Ja h rh . zurück. 
Bevölkerung : 1920, 670 E in  w. —  Vergl. BStor. 1915. 
— M onitore d. Lugano  1921, 1924. —  G. Sim ona : Note 
di arte antica. —  E . Maspoli : La pieve d ’A gno. [C. T.] 

M O N T A G N Y  (K t. W aad t, Bez. L avaux , Gem. 
Lu try . S. G LS). K önig R udolf I I I .  von B urgund 
schenkte diesen B esitz der A btei S t. M aurice, welche 
ihn  1263 dem  P rio ra t L u try  a b tra t .  Dieses b au te  daselbst 
ein festes H aus, als M itte lp u n k t der b edeu tenden  W ein
gegend. B ern  v e rk au fte  1540 Schloss und  Dom äne M. 
an  den Seckeim eister O ugspurger. In  der Folge kam  M. 
an  die G atschet, W agner, Jen n e r und  schliesslich 1692 
an  Je a n  Pierre  B lanchet, B aron von Lais (s. A rt. 
B l a n c h e t ). Seine W itw e verk au fte  M. der S tad t 
Gully, doch kam  es an die B lanchet zurück, die das 
Schloss noch im  19 Ja h rh . besassen. —  D H V .  [M. R.] 

M O N T A G N Y , d e .  Siehe MONTENACH. 
M O N T A G N Y  (H E R R E N  V O N ) (M u n t e n a c h , 

M o n t e n a c h ). D ynastengesch lech t, nach  den Grafen von 
Greyerz eines der b ed eu ten d sten  im  heu tigen  K t. F re i
burg . Es stam m te  von den H erren  v . Belp (s. d.)
ab . Seine H errsch aft e rstreck te  sich über die ganze
Gegend, die sp ä ter die L andvogtei, dan n  den Bez. 
M ontagny b ilde te  ; ferner gehörten  den M. G üter und 
R echte  bis an die S tad tg renze  von F re ibu rg  und  ins 
Gebiet von H au teriv e . A uch die H errschaft Belp war 

eine Z eitlang in  ih rem  Besitz, die 
H errschaft M ontagny selbst vom  12. 
J a h rh . bis 1405. W appen : 5 m al ge
spa lten  von Silber und R o t m it sil
bernem  S childhaupt (V arian ten). —
U l r i c h  von Belp, e rw ähn t 1107,
kom m t 1152 m it seinem  Sohn R u d o l f  
in der G ründungsurkunde des K losters 
S t. P e te r  im  Schw arzw ald vor. Co n 
r a d , ein anderer Sohn U lrichs, nahm  
den N am en M ontenach an  und  schloss 

1146 in seinem  Schlosse M ontenach ein A bkom m en m it 
seinem  B ruder R udolf von Belp. — R u d o l f  I I .,  Sohn 
von Conrad, m ach te  zwischen 1170 und 1181 zahlreiche 
S tiftungen  zu G unsten  der A btei H au terive . — 1. A y- 
m o n , Sohn von R udolf I I .,  W o h ltä te r von H au terive  
1178-1229, w ar m it seinem  B ruder Guillaum e 
Schultheiss von P ay  erne. —  2. A y m o n , Sohn von N r. 1, 
erw. 1230-1266, hu ld ig te  1254 P e te r  von Savoyen fü r 
alle seine Lehen M ontenach u . Belp. — 3. G u i l l a u m e  
(1266-1311), Sohn von N r. 2, nahm  1298 am  Gefecht am  
D ornbühl teil, t r a t  1277 die H errschaft Belp seinem 
Jüngern  B ruder H a rtm a n n  ab . 1310 im  Dienst 
Ludwigs von Savoyen, begab sich m it diesem nach 
R om , t  bei der B elagerung von B rescia. Vogt der W aad t 
1298-1299. —  4. A y m o n  (1297-1324), Sohn von Nr. 3, 
R itte r  1314, Vogt der W aad t 1321-1323. —  5. G u i l 
l a u m e  (1324-1334), Sohn von Nr. 4, Vogt der W aad t 
1323-1328 ; s tan d  1327 in Fehde m it dem  Bischof von 
L ausanne. R itte r  1329, erw arb 1329 einen Teil der 
H errschaft la Molière, käm pfte  1332 m it den F reiburgern  
gegen die B erner. D urch seine H e ira t m it C atharina  von 
N euenburg  w urde er m it den G rafen von Savoyen, 
von K iburg  und  von N euenburg  v e rw an d t. —  6. A y 
m o n , B ruder von Nr. 5, P rio r der A btei P ayerne 1327- 
1336. —  7. G i r a r d , B ruder von Nr. 5, Jo h an n ite r, 
L eiter m ehrerer K om m enden, H ochm eister der P ro 
vinz R um änien  1352-1358. — 8. H e n r i , Sohn von 
N r. 5, P rio r von L u try  1364. —  9. T h é o b a l d  oder 
T h i b a u t , E nkel von Nr. 5, H err v. M ontenach 1384- 
1405, w urde 1405 seiner H errschaft en tse tz t, k ra ft  eines 
U rteils, das 1392 gefällt, dessen A usführung aber von 
Bonne von B ourbon aufgeschoben w orden w ar und 
nun  bei der M ehrjährigkeit des Grafen A m adeus V III. 
von Savoyen als rech tsk rä ftig  e rk lä rt w urde. Théobald 
beh ielt n u r die H errschaft Brissonne, M itgift seiner

G attin  M arguerite de Q uart. —  10. A n t o i n e ,  Sohn von 
N r. 9, H err von Brissonne sowie von G rangettes durch  
seine G a ttin  Isabelle de Bussy, K astlan  von M ontagny 
1456. Mit seinem  E nkel J a c q u e s  erlosch das G eschlecht. 
—  S taa tsa rch . F reiburg . — Max de D iesbach : Les armes 
des sires de M ontagny  (in F A  1903). —  Schneuw ly : 
Recueil de généalogies. —  D ucrest : Le château de M on
tagny  (in F A  1903). —  F . B rü llia rt : La Seigneurie de 
M ontagny  (in F A  1925, 1926 und  1928). —  Dellion : 
Diet. IV  ; 538 ; V III , 418. [F. B r ü l h a r t .J

M O N T A G N Y  L E C O R B E  (K t. W aad t, Bez. Y v er
don. S. G LS). Gem., seit 1149 erw ähntes Dorf, wo m an 
einen röm ischen M eilenstein m it dem  N am en Caracal- 
las fand . Die H erren  von G randson w aren w ahrseh . 
E rb au e r des im  11. Ja h rh . e rrich te ten  Schlosses, von 
dem  noch bedeu tende  R uinen zu sehen sind, besonders 
ein 20 m  hoher T urm . Das Schloss w ar M itte lp u n k t 
einer bedeu tenden  H errschaft, welche die D örfer M., 
Valeyres, C ham blon, Giez und  teilweise auch  die D örfer 
C ham pagne, B onvillars, R om airon und  Novalies u m 
fasste. Von 1149 an  gehörte  die H errschaft den M ont- 
faucon und  ging dann  an  die Chalon über. Das Schloss 
w urde 1475 von den E idgenossen zerstö rt. Die heu tige  
K irche von M. wurde 1794 e rb au t. 1540 t r a t  der 
P fa rre r Michel von Coppet in M. zum  neuen G lauben 
über, und  am  12. Aug. gl. J .  w urde der katholische 
G ottesd ienst eingestellt. T aufreg ister seit 1608, E h ereg i
ste r seit 1681, S terbereg iste r seit 1728.—  D H V . [M. R.J 

M O N T A G N Y  L E S  M O N T S  und  M O N T A G  NY 
LA V I L L E  (K t. F reiburg , Bez. B roye. S. G LS). Zwei 
D örfer und  Gem einden, die zusam m en eine K irchgem . 
b ilden ; sie gehörten  zur H errsch aft der M ontenach, 
die 1405 dem  T héobald de M. w eggenom m en u n d  von 
A m adeus V III . von Savoyen dem  B astarden  H u m b ert 
von Savoyen, späterem  Grafen von R om ont, zum  
Leibgeding gegeben w urde. N ach dem  Tode H u m 
b erts  (1443) fiel die H errsch aft an  das H aus Savoyen 
zurück. F re ibu rg  k au fte  sie 1478 um  6700 rh . fl. 
und  m ach te  daraus eine L andvogtei. Das Schloss m it 
seiner savoyischen B esatzung  h a tte  1447 eine B ela
gerung durch  die F reibu rger auszuhalten  ; es k o nn te  
zwar w iderstehen, doch w urden die K irche und ein 
Teil des F leckens M. eingeäschert. Beim  F riedens
schluss 1448 en tschäd ig te  F re ibu rg  Savoyen fü r die 
w ährend  der Fehde begangenen V erw üstungen m it 
4000 11. U m  1500 w urden das Schloss und  der Flecken 
M. zum  Teil v e rb ran n t, aber w ieder au fgebau t ; gegen 
die M itte des 18. Ja h rh . liess F re ibu rg  am  Schlosse 
bedeu tende  U m bau ten  vornehm en. Es d ien te  den 
L andvögten  von M. bis 1798 als R esidenz. Bald d a 
ra u f w urde es dem  Zerfall überlassen  und  um  geringen 
Preis v e rk au ft. Die K irche N otre-D am e de T our, frü 
here Schlosskapelle u n d  W allfah rtso rt, w ar die M u tter
kirche der K irchgem . Die gegenw ärtige K irche is t der 
M uttergo ttes gew eiht und  w urde 1780 verg rössert. Sie 
b esitz t noch ein gotisches Chor aus dem 14. Ja h rh . 
und eine S ta tu e  der Ju n g frau  aus der gleichen Zeit
—  Vergl. K uenlin  : Diet. —  Dellion : Diet. —  F A  1903.
—  A S H F  V I. [H. V.]

M O N T A L T A ,  von.  I. F reiherrliches Adelsgeschlecht
des B ündner O berlandes. H e i n r i c h , nobilis dom inus 
1312 (Cod. I I ,  47), F re ier (F reiherr) 1371 (W artm an n  : 

Urk., N r. 66). W appen : gev ierte t,
1 u n d  4 5 m al gete ilt v . Blau u. W eiss,
2 und  3 von R o t. Die R uinen der 
S tam m burg, M ontait (H ohenberg) 
liegen südlich von Seewis, u n terh a lb  
R iein, an  der im  M itte la lter viel began
genen, S trasse Schleuis (Löwenberg)- 
K ästris  - P itasch  - Safien - R heinw ald 
(B ernhardin  oder Splügen). Die B urg 
M. ist wie Langenberg  u n d  Va- 
lendas und  wohl auch andere  eine

G ründung der F re iherren  von Vaz, die sie in ih rer 
E igenschaft als R eichsvögte zum  Schutze der freien 
K olonisten im O berland und  auch  aus stra teg ischen  
G ründen erbauen Hessen. Mit ih rer B urg sind die v. M. 
also sehr w ahrscheinlich im  L ehenverhältn is zum  In 
h ab er der H errschaft L aax, den F re iherren  von W er- 
denberg-Sargans. Ih r  S te llv e rtre te r, G raf H einrich
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von W erdenberg-Sargans, H err zu V aduz, ste llt daher 
die U rkunde  aus, worin H einrich  von M. seiner Ge
m ahlin  A dclhaid von Belm ont allen seinen B esitz ve r
schreib t 1376 (W artm ann , Nr. 74). Die M. besitzen  eine 
A nzahl Höfe, die vielleicht alle von Freien  bew ohnt 
w aren, näm lich  den M eyerhof zu Seewis, den M eyerhof 
u n te r  der B urg, den zu P itasch  und  den zu Fallerins 
bei Schleuis. Die M. t ra te n  auch  in ein L eh en sv erh ält
nis zum  Bischof, b ew ahrten  ab er den F re ih errenstand . 
N eben vielen G ütern  in  der G ruob und  im  Lugnez 
besitzen  sie zeitweise die B urgen Schlans und G rü
nenfels und  hohe und  niedere G erich tsbarkeit in 
Vals (W artm ann , N r. 78 u n d  91). — 1. S i m o n  I., 
S tam m v a te r des Geschlechts, erschein t 1209, 1213 und 
1255 (God. I, 175, 365 ; I I ,  77). —  2.-3. S i m o n  I I .  und 
sein B ruder H e i n r i c h  I I .  t r a te n  1333 in das B ündnis 
des Bischofs und  der oberländischen T errito ria lherren  
gegen D onat von Vaz u n d  die I I I  W ald stä tte  ein ; sie 
U nterzeichneten die S ühnerich tung  der beiden P arte ien  
von 1339 (Cod. I I ,  268). Simon stif te t 1350 fü r sich und 
seine A nverw and ten  eine Ja h rz e it in der K irche v. 
Sagens (Cod. I I ,  330). — 4. H e i n r i c h  I I I . ,  Sohn von 
Nr. 2, üb erg ib t seinem  Schwager U lrich W alth er von 
B elm ont zur Beilegung von S tre itigkeiten  die Burgen 
Grünenfels und Schlans und  all seinen Besitz au f M ünti- 
nen und  im  Lugnez, aber schon im  folgenden Ja h r  
e r s ta t te t  ihm  der Schwager die B esitzungen wieder 
(W artm ann , N r. 42 und  43) ; f  als le tz te r des freiherrli
chen S tam m es zwischen 1376 und  1378.

I I .  Linie der M inisterialen oder der Ju n k e r v . M. W ohl 
ein en tfre ite r Zweig der I. L inie. Sie s tan d  im  M iniste
ria lenverhä ltn is zur freiherrlichen Linie (ähnliches W ap
pen). Schon im  15. Ja h rh . t r i t t  die neue Adelsfam ilie in 
M orissen a u f  u n d  fü h rt  den T itel dom inus  (Ulricus, 
H erm anns ; Necrolog von Pleif, Fol. 3 0 u .3 1 ). W appen : 
5 m al gespalten  von B lau u n d  W eiss, da rü b er ein im 

W olkenschn itt b lau  und  weiss geteil
te r  Q uerbalken. Auch die bäuerliche 
Linie (M undtalter sp ä te r  M ontalta) 
g eh t v. Morissen aus. Die Ju n k e r von 
M. tre te n  seit dem  16. Ja h rh . in L aax, 
Ilanz und  Seewis auf. —  1. O t t o , Vogt 
der G rafen von Sax im  Lugnez um  
1450. a) Laaxer L in ie  : 2. W o l f g a n g , 
Com m issari zu Cläven 1567. —  3. J u 
l i u s , E rb au er des M ontalta-H auses, 
A m m ann zu L aax  1642. —  4. W o l f 

g a n g , Sohn von N r. 2, P o d esta t zu T irano 1613, Ge
sa n d te r nach  L uzern  1621, nach  L indau  1622, zu de 
Cœuvres wegen der E rw erbung  des Veitlins 16 2 5 ,1 1638.
—  5. M a r t i n ,  A m m ann der Freien, f  1642. —  6. J u l i u s ,  
L andschreiber und L andw eibel, f  1646. —  7. J u l i u s ,  
A m m ann der Freien, f  1662. —  8. R i s c h ,  L andvogt zu 
M aienfeld 1703. —  9. C h r i s t o f f e l ,  A m m ann der 
Freien , t  1732. —  10. J u l i u s ,  1685-1742, A m m ann der 
Freien , P o d esta t zu T rahona  1735. — 11. N i c o l a u s  
A n t o n ,  1729-1790, A m m ann der Freien, L an d rich te r 
1761, 1767, 1773, 1779, 1785. —  12. J o h a n n  A n t o n  
J o s e p h ,  1758-1799 L andam m ann , L an d rich te r 1791.
—  13. C h r i s t o p h  J o a c h i m ,  1753-1844, in franz . D ien
sten , O b erstlieu tenan t im  Reg. D iesbach, f  1844 als der 
le tz te  der Ju n k e r von M. —  b) Sagenser L in ie  : —  1. 
J o a c h i m ,  P o d esta t zu T rahona  1595, L an d rich te r 1610, 
E rb au e r des M .-Hauses in Sagens. — 2. H a n s  B a r t l i o -  
l o m e u s ,  * 1640, Vicari 1665, L an d rich te r 1679 u. 1682. 
Die M. in Sagens f  E nde des 17. Ja h rh . —  c) llanzer 
Linie: —  1. C h r i s t o f f e l ,  L an d esh au p tm an n  1609, 
H au p tm an n  der O berbündner beim  Zug nach  W orm s
1620. —  2. G i l g  J u l i u s , G esandter zu H erzog Leopold
1621, P o d esta t zu Morbegno 1643. —  3. J a k o b , 1667- 
1702, L andvogt zu M aienfeld 1661, L andam m ann  der 
G ruob 1691. — Auch in Seewis gab es neben der 
bäuerlichen Linie Ju n k e r von M., z. B. J u l i u s  um  
1567. Die M. erw arben auch das B ürgerrech t in Seth 
und in P itasch . — Vergl. Mohr : Codex dipi. — 
W artm an n  : Rätische Urkunden. —  L L . — Auszüge 
aus den K irchenbüchern  von Ilanz, Sagens, L aax  (von
G. Casura) und Seewis (R ed ak to r D em oni). — J u v a lta  : 
Necrologium. —  G. J . M ontalta  : Beitrag zur F am ilien
geschichte. —  A rdüser : Hochvernampte Personen. —

A. Vincenz : Festschrift zu r Jahrhundertfeier des Grauen 
Bundes j  1

M O N T  A N A  (K t. W allis, Bez. Siders. S. GLS)'. Gem. 
und Dorf, das seit dem  12. Ja h rh . zur K astlane i Granges 
gehörte . Die Grafen von Granges, die d ’A nniviers, 
d ’A yent, de la  T our M onstel u . a. besassen nacheinander 
d o rt R echte. Vom 14. Ja h rh . an  gehörte  M. m it Chermi- 
gnon und  Icogne zum  G em eindew esen M ont de Lens, 
in dem  es einen V iertel b ildete  und  eine gewisse Selb
ständ igkeit besass. Die G erich tsbarkeit in e rs te r In stan z  
lag in  den H än d en  eines K astlans, der in  der Folge von 
der B evölkerung von Le M ont e rn an n t w urde ; die 
A ppellation  geschah beim  K astlan  von Siders. Mili
tärisch  u n te rs ta n d  M. dem  grossen B anner v. Siders. 
Es w urde 1851 m it der Gem. Lens verein ig t, 1911 aber 
se lbständig . K irchlich  gehörte  M. im  17. Ja h rh . teils zu 
Lens, teils zu St. M aurice de Laques, sp ä te r  ganz zu 
Lens, bis es 1856 eine selbständige K irchgem . w urde. 
Seit e tw a 1880 ist au f der B erg terrasse  oberhalb  M.. 
in der H öhe von 1500 m, der K u ro rt M. en ts tan d en . 
D rah tseilbahn  Siders-M .-V erm ala seit 1911. — Gre- 
m aud . —  O rtsarch iv . [Ta.]

M O N T A N A  (auch M o n t h o n i a ) .  t  Geschlecht im  
B ündner O berland, vielleicht iden tisch  m it den Monto- 
gna in  Brienz und  Surava. —  H a n s , L an d rich te r im  
Obern B und 1542 und  1545, um  diese Zeit auch  L an d 
vogt zu M aienfeld. —  L L . —  R o b b i: Bürgergeschlechter.
—  A. Vincenz : Festschrift zur Jahrhundertfeier des 
Grauen Bundes. [L. J.]

M O N T A N D O N . G eschlecht des K ts. N euenburg, 
dessen Nam e wohl au f eine H erk u n ft aus dem  Dorfe 
M ontandon im  franz . D ep artem en t D oubs d e u te t. Es 
erscheint in  Le Locle in der 2. H älfte  des 14. Ja h rh . ; 
ein Zweig liess sich um  1492 in  T ravers nieder, ein ande
rer 1531 in L a B révine. In  der Folge fasste  das Ge
schlecht in  den m eisten  Gem. des K ts . N euenburg, 
sowie in  Genf und in den K tn . W aad t u n d  Bern Fuss 
und v e rb re ite te  sich auch  nach  F rankreich , Belgien, 
D eutschland, den V ereinigten S taa ten , nach  B rasilien 

usw . B ürger von V alangin 1502. 
W appen : in Blau ein weisser A n
ker, S ch ildhaupt von R o t m it drei 
goldenen S ternen  (V arianten). —  1. 
D a n i e l , N otar, S ek re tä r des S ta a ts 
ra ts  1656, w urde der U n tersch lagun
gen und  des A m tsm issbrauchs ange
k lag t, t r a t  1664 zurück  und  w urde 
bald  d a rau f Vogt von Belilcen in  der 
Pfalz. E h ren b ü rg er von La Chaux 
de Fonds 1659, f  5. X II .  1668 in Ger

m ersheim  (36 Ja h re  a lt). Seine N achkom m en bekleide
ten  durch v ier G enerationen das A m t eines Maire von 
La B révine. —  2. S i m o n , 1679-1722, R egierungskom 
m issär bei den neuenburgischen T ruppen  im  2. Villmer- 
gerkrieg, S taatssch re iber 1720-1722. — 3. T h é o d o r e , 
1686-1736, B ruder von N r. 2, M ajor im  D épartem en t des 
M ontagnes, einer der A genten des H auses Mailly-Nesle 
in dessen A nsprüchen au f N euenburg  1733-1734. Als 
er 1735 m it der Insp ek tio n  der Milizen in L a Sagne 
b eau ftrag t w ar, w urde wegen seiner aufständ ischen  
U m triebe von der T ruppe au f ihn  geschossen, sodass 
er einige M onate sp ä ter an  den e rlitten en  W unden 
sta rb . —  A. D uP asqu ier : Les prétentions de la m aison  
de M ailly-N esle sur Neuchâtel (in M N  1921). —  4. D a 
n i e l  H e n r i , 1702-1784, H au p tm an n  der G renadiere in 
französischen D iensten 1746, R itte r  des m ilit. V er
d ienstordens 1759, m ach te  die Feldzüge Ludwigs XV. 
m it und  nah m  1757 an der Schlacht bei R ossbach teil.
— 5. A u g u s t e  L a u r e n t , * 26. v . 1803 in C lerm ont- 
F e rran d , f  26. X I I .  1876 in Paris, p ro tes tan tisch er 
P fa rrer in Paris, D irek tor der Sonntagsschule des O ra
to ire  1833, G ründer des Vereins fü r Sonntagsschulen
u. zwölf Jah re  lang dessen erster P räsid en t (1852-1864), 
veröffentlichte eine Sam m lung K irchenlieder fü r K inder, 
m ehrere Bände Récits de l ’A ncien  Testament, u. a. m . —
6. L o u is  E d o u a r d , * 20. v u . 1811 in T ravers, t  24. vi. 
1890 in F leurier, K aufm ann  in  Louisiana, k eh rte  1847 
in die H eim at zurück. M itglied der provisorischen R e
gierung 1848, dann S ta a ts ra t bis 1851, D irek to r der 
öffentlichen A rbeiten , befasste sich sp ä ter m it dem
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B au der E isenbahnlin ien  der G esellschaft Franco-Suisse. 
—• 7. A u g u s t e , * 2 5 .1. 1827 in  L a Brévine, t  5. ii. 1892 
in N euenburg , p ro tes tan tisch e r P fa rre r in  T ram lingcn 
1860-1873, dann  in B évilard  bis 1887, veröffentlichte 
Notice hist, sur Tram elan, in  A J  1875 und  Notice hist, 
sur la Réform ation dans l'ancien évêché de Bâle  (1891).
—  Livre d ’Or de Belles-Lettres de Neuchâtel. — 8. L o u is ,
1849-1927, D irek to r des Crédit lyonnais in  Grenoble, in 
Genf, von 1889 an  in  Brüssel, R itte r  der E hren le
gion. —  9 A r n o l d , * 1852 in Besançon, f  1922, von 
1873 an  in R um änien , E ntom olog, V erfasser zahlreicher 
S tud ien  über die In sek ten . — 10. M a r c e l , Sohn von 
Nr. 9, * 1875 in B u k ares t, Schriftste ller in  M ünchep, 
d ann  in Besançon, M itarbe ite r am  Mercure de France, 
V erfasser von M onographien ü b er Gysis und Segantini.
— 11. R a o u l , * 9. x i .  1877 in Genf, A rch itek t in Genf
1904-1918, seit 1924 H a u p tred a k to r der M atériaux  
pour l ’étude des calamités, befasste  sich m it Geographie, 
Archäologie, M etapsychie und B ibliographie. H a u p t
werke : Bibliographie générale des travaux palethnologi- 
ques et archéologiques (5 Bde., 1917-1928) ; Genève, des 
origines aux invasions barbares (1922) ; Les radiations 
hum aines (1927). — 13. G e o r g e s  A l e x i s , * 19. iv . 1879 
in Gortaillod, Dr. m ed., Forschungsreisender, m achte  
1909-1911 eine Forschungsreise in Südw estäth iopien , 
veröffen tlich te  A u  pays Ghimirra  (1913, im  Bull. 
Soc. neuch. de géographie X X II)  und  w ar 1919-1921 vom  
in te rn a tio n a len  K om itee des R oten  K reuzes m it einer 
Mission in Sibirien zur H eim schaffung der österreichisch
ungarischen K riegsgefangenen b eau ftrag t. Die E rgeb
nisse dieser Missionen erzählte  er in D eux ans chez 
Koltchak et chez les Bolchéviques (1923) u. Im  Schmelztie
gel des fernen Ostens (1923). Uebrige H au p tw erke  : 
A u  pays des A ïn o u  (1927) ; L ’ologénèse hum aine  (1928). 
M itarbeiter an der Anthropologie  und an  der grossen 
italienischen E nzyklopädie . — 13. F r é d é r i c  J u l e s , 
* 1879, V erfasser von La Fée d ’A ï  (1911) und  der Ge
nealogie der M ontandon  (1913). —  Zu einem  in Brasilien 
niedergelassenen Zweig gehört —  14. E d o u a r d  A u 
g u s t o , * 1835, D r. m ed., A bgeordneter von Minas 
Gcraes 1882-1889, G ouverneur des S taates Goyaz von 
B rasilien 1889, kurz vor der P ro k lam atio n  der R epu
blik. — Vergl. F . J .  M ontandon : Les Montandon.[L.M.]

M O N T A N Y  ( M o n t a n e r ,  M o n t a n y r ,  M u n t o n y ,  
M u n t a n e r i ) .  A lte, in  Salgesch, V aren und  L eukerbad 
ansässige Fam ilie. —  P e t e r ,  1367 V ertre te r der Gem. 
V aren. — B W  G IV . —  G rem aud. [D. I ]

M O N T A T S C H .  f  Fam ilie  von Sent (K t. G raub.), 
die wohl von dem  Hofe M unta tsch  bei Sent h e rstam m te .
—  J a k o b  w urde um  1526 als evangelischer P rediger 
nach St. M aria berufen  und  d a rf als einer der R eform a
to ren  des b ü n d n . M ünstertales gelten . —  E. Came- 
nisch : Reformationsgeschichte. [L. J.]

M O N T B A R R Y  (K t. F reiburg . Bez. Greyerz. Gem. 
P âquiez. S. G LS). B adekuro rt. N achdem  D r. Blaise 
T horin an  diesem O rt eine M ineralquelle en tdeck t 
h a tte , erhielt er 1786 die E rlaubnis, eine B adeansta lt 
zu eröffnen. Das Gebäude w urde zu verschiedenen Malen 
vergrössert. In  der N ähe fand m an 1829 einige R uinen, 
die nach  gewissen A utoren von einem heidnischen T em 
pel, nach  ändern  von m itte la lterlichen  B efestigungs
werken herstam m en  sollen. — M ém. de F rib . I, I I I .  — 
K uenlin  : Diet. I I .  — V. T issot : La Suisse inconnue. — 
Étr. frib . 1889. [J. N.]

M O N T B E C  (K t. W aad t, Bez. Avenches. Gem. Cha- 
brey). P fah lb au sta tio n  aus der B ronzezeit, en tdeck t 
1905. Ganz in der N ähe, au f dem  L andvorsp rung  von 
La M othe, erhob sich ein h eu te  verschw undener T urm , 
von dem  m an n ich ts weiss, als dass F re ibu rg  im  17. und
18. Ja h rh . daselbst einen W egzoll au f den W aren bezog, 
die aus dem  N euenburger- in den M urtensee durch  die
B roye g eführt w urden. —  D H V .  [ M .  R . ]

M O N T B O R J E T  (K t. F reiburg . Bez. B roye. S .G LS). 
D orf und  Gem. der K irchgem . M urist. Bis ins 16. Ja h rh . 
gehörte M. den H erren  de la  Molière, ging dann  aber in 
den Besitz F reiburgs über u . gehörte  bis 1816 zur gros
sen Gem. M urist (M urist la Molière, La V ounaise und 
M ontbor je t) . —  Dellion : Diet. —  K uenlin  : Diet. — 
Bise : Notice sur la paroisse de M urist et la seigneurie de 
la Molière. [H . V .]

M O N T B O V O N  (d eu tsch B u b e n b e r g )  (K t. F reiburg , 
Bez. G reyerz . S. G LS). Gem. und 
Dorf. F rühere  Form en : Montisbovo- 
n is ; M ons boum ; M ontbovum . W ap
pen : in B lau drei aus einem  gelben 
K übel w achsende grüne T annen. M. 
gehörte zur G rafschaft Greyerz. G raf 
P e te r  I I I .  befre ite  1341 die Bewohner 
von verschiedenen L eistungen, G raf 
P e te r  IV . 1366 von den F rond iensten . 
Von 1555 an  w ar M. B estand te il der 
L andvogtei Greyerz, nach  1798 des 

gleichnam igen Bezirks. F re ibu rg  bezog 1690 einen 
W egzoll im  W eiler Allières, wogegen Bern E inspruch  
erhob. —  K irchlich w ar M. zuerst bei Bulle, dann  zu 
A lbeuve e ingepfarrt. Seit 1618 b ilde t es eine eigene 
K irchgem . Die P farrk irche  w urde 1626 und  1897 neu 
g eb au t. P farreg iste r seit 1759. —  K uenlin  : Diet. I I .  —- 
Dellion : Diet. V III . — S taa tsa rch . F reiburg . —  Arch, 
von M. [ J .  J o r d \ n . ]

M O N T B R E L L O Z  (Ivt. F reiburg , Bez. Broye.
S. G LS). Dorf, politische und  K irchgem . der früheren 
H errschaft E stav ay er, e rw ähn t seit dem 13. Ja h rh . 
Der Jo h an n ite ro rd en  besass d o rt schon frü h  ein H aus. 
Von ihm  w urde die K irchgem . 1322-1555 versehen ; 
1580 kam  das G otteshaus an das K ap ite l S t. N iklaus 
von F reiburg . M ehrere E in  w. von M. e rk ran k ten  1559 
am  A ussatz, sodass der R a t von E stav ay er den Bau 
eines Siechenhauses beschloss, das jedoch  erst 1573 
beendigt w urde. —  Dellion : Diet. —  K uenlin  : Diet. 
—  G rangier : A nnales. [H. V.]

M O N T O H E R A N D  (K t. W aad t, Bez. Orbe.
S. GLS). Gem. und Dorf, das vor dem  Ja h r  1000 dem 
P rio ra t Ranim es, dann  dem  von P ayerne  gehörte. 
U n te r dem  G ipsverputz im  Chor der bem erkensw erten  
rom anischen K irche w urde 1903 eine Gem älde aus 
dem  11. Ja h rh . en td eck t, das die A postel in Lebens
grösse, zu Füssen des segnenden Christus, im re insten  
byzan tin ischen  Stil d a rste llt. Das Schiff das K irche 
schein t noch ä lte r  als der Chor zu sein ; seine 
M auern haben  offenbar zu einem  viel um fangreicheren  
Gebäude gehört. In  M. fand  m an auch  Spuren aus der 
R öm erzeit, u . a. eine B ronzevase, die 1200 Bronze
m ünzen von A lexander Severus bis A urelian en th ie lt. 
1790 w urde in M. ein Schloss gebau t. —  D H V .  —  Viol- 
lier : Carte archéologique du C. de Vaud. [M. R.] 

M O N T D R A G O N , d e .  Savoyisches Geschlecht ; aus 
ihm  stam m en u . a. —  1. G u i l l a u m e ,  f  1529, aposto li
scher P ro to n o ta r , D om herr von L ausanne, P rio r von 
Sem sales, P fa rrer von V illette  und  P en th az . Mit U n
rech t w ird b eh au p te t, er sei 1491 zum  Bischof von 
L ausanne ern an n t w orden. —  2. Cl a u d e , Neffe von 
Nr. 1, folgte diesem in seinen geistlichen A em tern  und 
w urde 1542 als P rio r von Semsales eingesetzt. — 
R eym ond : D ignitaires. [M. R.]

M O N T E  (K t. Tessin, Bez. M endrisio. S. GLS). P o 
litische und  K irchgem ., die früher zum  Gemeinwesen 
des Val Muggio gehörte, aber in diesem  doch eine ge
wisse U nabhängigkeit besass. K irchlich w ar M. Ba- 
lerna angeschlossen, w urde aber 1821 eine eigene K irch 
gem. E ine dem  hl. A ntonius geweihte Kapelle wird 
1591 erw ähnt; zu Beginn des 17. Ja h rh . en ts tan d  daraus 
die gegenw ärtige K irche. Bevölkerung  : 1643, 185 E in w.; 
1920, 109. P farreg iste r seit 1731. —  BStor. 1904. — 
M onti : A tti.  [C. T.]

M O N T E  C A R A S S O  (Ivt. Tessin, Bez. Bellinzona.
S. G LS). Politische und K irchgem . Moncarasso 1487 ; 
M ons Carassus 1490. F rü h er w ohnte der grösste Teil 
der B evölkerung in verschiedenen, h eu te  verschw un
denen W eilern au f dem  Berge ; der R est in Gaggio, 
Piè de M onte und  Orenno. Der Bischof von Corno und 
das K apite l Bellinzona besassen im  15. Ja h rh . G rund
rechte  in M. Der Herzog v . M ailand Hess 1487-1488 am 
Tessin einen T urm  bauen, der den A bschluss des Be
festigungssystem s v. Bellinzona b ildete. D ieser T or
r e tta  genannte  T urm  b estan d  noch 1817 ; heu te  sieht 
m an  n u r einige R uinen. M.-C. w urde vom  1.-16. x i l .  
1478 von den Eidgenossen b ese tz t und  ausgep lündert. 
K irchlich gehörte der O rt zu Bellinzona, w urde vor 
1480 eine F ilialkirchgem . und  1634 eine selbständige
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K irchgem . Die erste K irche w ar dem  hi. B ernardo auf 
dem  Berge gew eiht ; nach LL  soll es die zweite M ut
terk irche der G rafschaft B ellinzona gewesen sein. Das 
gegenw ärtige G ebäude re ich t in das 14. oder 15. Ja h rh . 
zurück, besitz t F resken aus dem  J a h r  1427 und  noch an 
dere aus dem  15. Ja h rb . D er G ottesd ienst w urde schon 
1583 n ich t m ehr darin  abgehalten . Die gegenw ärtige 
P farrk irche  s teh t am  O rt eines sehr a lten  B ethauses, das 
dem  hl. H ieronym us gew eiht w ar und  gegen 1450 ver- 
g rössert w urde. Das A ugustinerinnenkloster w urde gegen 
1450 gegründet u . 1857 aufgehoben ; die D re ifa ltigkeits
kapelle w ar eine a lte  E insiedelei ; die K apelle della Ma
donna della Valle soll nach  der U eberlieferung au f das 
J a h r  1514 zurückreichen. U eberschw em m ungen 1515, 
1768, 1772, 1829. Bevölkerung : 1591, 709 E inw . ; 
1784, 600 ; 1920, 1200. T aufreg ister seit 1670, Ehe- 
und S terbereg ister seit 1763. —  BStor. 1879, 1881, 1882, 
1889, 1891, 1892, 1900, 1909. —  M A Z G X X I. —  M onti : 
A tti.  —  D 'A lessandri : A tti  di S . Carlo. —  B ahn  : 
I  monum enti. —  S. B orrani : Ticino sacro. — Derselbe : 
Bellinzona, la sua chiesa. —  D erselbe : La M adonna  
della Valle. [ C .  T r e z z i n i . ]

M O N T E  G E N E R O S O .  Siche G e n e r o s o .  
M O N T E G G  I O  (K t. Tessin, Bez. Lugano. S. GLS). 

D orf und Gem. der K irchgem . Sessa. Montegio im  15. 
Ja h rh . ; M ontigio  1583 ; Montecchio 1591. Die Gern 
b esteh t aus neunzehn W eilern ; derjenige, der gegen
w ärtig  den N am en M. fü h rt, w urde bis 1819 Albio ge
n a n n t. Mit Luino k am  es zu einem  G renzstre it, der schon 
1604 bestan d  und  1671 beigelegt w urde. In  der 1. H älfte  
des 15. Ja h rh . m usste  M. dem  H erzog von M ailand 13 
M ann und  K riegsm ateria l stellen. Zu jen er Zeit bildete 
es eine Gem., die vom  übrigen L u g an erta l g e tren n t w ar 
und eine se lbständige V erw altung besass. An ih rer 
Spitze s tan d  ein P o d esta t, der die zivile und  die niedere 
S tra fg erich tsb ark e it au sü b te . Dieses V orrecht w urde 
von den Schweizern b e s tä tig t ; sie befreiten  1584 die 
E inw . v . M. v . allen inneren W egzöllen. Im  Feldzug von 
Giornico begingen die Eidgenossen einige V erw üstungen 
in M. E in T urm  oder Schloss bestand  au f dem  Hügel 
von Castello ; an  seiner Stelle w urde die K apelle St. 
A dalberto  gebau t, die schon im  16. Ja h rh . e rw ähnt w ird. 
Die K irche S ta. M aria von B arn elio re ich t in das E nde 
des 16. Ja h rh . zurück, diejenige von S. V alentino  in 
Crucivaglio w urde 1777-1783 gebau t, Bevölkerung  : 
1920, 725 E inw . —  A S  I. —  BStor. 1800, 1891. — 
Periodico d. Soc. stor. com. I. — W eiss : Die tessin. Land- 
vogteien. —  E. Maspoli : La pieve d’A gno . [C. T r e z z i n i .] 

M O N T E  N A C H , d e .  Geschlecht der S ta d t F re i
burg , dessen u rsp r. N am e de M ontagny  (H erk u n fts
ort) im  16. Ja h rh . zur heu tigen  Form  v erd eu tsch t 
w urde. Seit E nde des 14. Ja h rh . w ird die Fam ilie  in 
der Gegend von P ayerne und  D om pierre e rw ähnt ; sie 
teilte  sich in zahlreiche Zweige, gen. von L ottens, Ge
nua, Orsonnens, R ussy u. a ., die verschiedene H err
schaften  und  Lehen besassen, wie die F reiherrschaft 
P o n t, die H errschaften  W allenbuch, O rsonnens, Buey- 
res les P rés, Bosières u . a. im  K t. F reiburg , ferner die 
H errschaften  P ierreville  und Belœil in K an ad a . Aus 
dem  Geschlecht gingen zahlreiche M agistraten  des 
S tandes F re ibu rg  hervor, d a ru n te r  5 Schultheissen, 2 
Bischöfe v . L ausanne u . eine grosse Zahl Offiziere in 

frem den D iensten. W appen : gespal
ten  von B lau und  B o t m it goldenem  
Schildrand. M ehrere M. erscheinen 
schon im  14. Ja h rh . als B ürger von 
F reiburg . —  1. C l a u d e ,  1493-1551, 
B ürger von F re ibu rg  1523, V enner 
des B urgviertels 1534, des K l. R a ts  
1536, K astv o g t der M agerau 1537. 
— 2. D a n i e l ,  f  1590, Sohn von 
Nr. 1, des K l. R a ts  1584. —  3. A n 
t o i n e ,  1559-1639, Sohn von N r. 2, 

S taatssch re iber 1593, L andvogt von Greyerz 1618- 
1623, V enner 1623 ; H um an ist und D ichter. — 4. N i 
c o l a s ,  1561-1637, B ruder von Nr. 3, V erfasser der 
Chronique de M ontenach. —  5. P i e r r e ,  t  1629, B ruder 
von Nr. 3 und  4, V enner 1604, L andvog t von B ue 1608- 
1613, S taatssch re iber 1618, L andvog t von V aulruz 
1626-1629. —  6. C h a r l e s ,  1568-1634, B ruder der 3

Vorgen., H au p tm an n  in Genua, L andvogt von G rand
son 1 5 9 0 - 1 6 0 5 ,  G eneralkap itän  1 6 0 6 , Schultheiss von 
F reiburg  1 6 1 6 - 1 6 3 4  abw echselnd m it ändern . —  7 . 
J e u n  D a n ie l ,  1 5 8 8 - 1 6 6 3 ,  Sohn von Nr. 3 , R itte r  des 
hl. Grabes, M itherr von P o n t und H err von O rsonnens, 
L andvogt von R om ont 1 6 1 9 - 1 6 2 4 ,  des Kl. R ats 1 6 2 5 , 
Schultheiss von F re ibu rg  1 6 5 3 - 1 6 6 1 ,  m it 84 dip lom a
tischen Missionen b e tra u t ; Schiedsrichter zwischen 
Zürich und  den U rk an to n en  1 6 3 2 .  —  8 . G a s p a r d ,  
1 5 9 6 - 1 6 6 8 ,  B ruder von Nr. 7 , L andvog t von Greyerz 
1 6 3 3 - 1 6 3 8 ,  V enner 1 6 4 0 .  —  9 . N i c o l a s ,  1 5 9 6 - 1 6 6 4 ,  
Sohn von Nr. 5 ,  L andvog t von Bue 1 6 2 8 -1 6 3 3 , V enner 
1 6 3 9 , S ta tth a lte r  des Schultheissen 1 6 3 9 . — 1 0 . J o s t ,  
t  1 6 3 7 , B ruder von N r. 9 , H au p tm an n  in Spanien, 
L andvogt von E stav ay er 1 6 3 6 - 1 6 3 7 .  —  1 1 . G e o r g e s  
PIERRE, 1 6 0 5 - 1 6 4 8 ,  B ruder von N r. 10, S taatssch re iber 
1 6 3 9 . —  1 2 . J e a n n e  B a p t i s t e ,  * 1 6 0 0 , t  1 6 7 3 , 5  Mal 
P rio rin  der D om inikanerinnen von E stav ay er 1 6 3 3 -  
1 6 7 3 . —  1 3 . D a n i e l ,  1 5 9 5 - 1 6 3 3 ,  L andvogt von Greyerz 
1 6 2 3 - 1 6 2 8 ,  V enner 1 6 2 9 ,  H eim licher 1 6 3 2 . —  1 4 . S i 
m o n ,  t  1 6 4 1 , Sohn von N r. 6 ,  L andvog t von Bulle 
1 6 3 7 .  —  1 5 . J o s t ,  J  1 6 8 5 ,
B ruder von Nr. 13, Ven
ner 1633, Schultheiss von 
E stav ay er 1636, L an d 
vogt des M aggiatales 1648- 
1650.—  16. B é a t  J a c q u e s  
N i c o l a s ,  t  1663, B ruder 
von Nr. 13 und  15, L an d 
vogt von G randson 1640- 
1645, V enner 1645, des 
R a ts  1648, Seckeim eister 
1652. —  17. F r a n ç o i s  
PIERRE, 1624-1696, B ru 
der des Vorgen. L an d 
vogt von Bulle 1647- 
1652, von Chätel St.
Denis 1663-1668, H eim 
licher 1662, V enner 1672.
— 18. J e a n  A n t o i n e ,  
t  1682, Sohn von N r. 7,
H err von O rsonnens, t r a t  Jean  Daniel de Montenach
1679 seine R ech te  au f (Nr. 7). Nach einem Oelgemälde.
P o n t an F reiburg  ab ;
L andvogt von R om ont 1668-1673, des Kl. R ats 1680.
—  19. J e a n  D a n i e l , 1624-1699, Sohn von Nr. 8, Ven
ner 1671, des Kl. R a ts  1679. —  20. F r a n ç o i s  J o
s e p h , 1668-1704, Je su it, R ek to r von Dillingen in 
B ayern. —  21. J e a n  N i c o l a s , 1630-1709, B ruder
von N r. 19, L andvog t von R om ont 1673-1678, V enner 
1692, H eim licher 1696. — 22. F r a n ç o i s  P i e r r e , 1640- 
1697, B ruder von N r. 21, V enner 1695. —  23. G e o r 
g e s  P i e r r e , 1641-1707, B ruder von Nr. 22, Landvogt 
von P o n t-F a rv ag n y  1693-1697, des Kl. R a ts  1702.
—  24. Ch a r l e s , 1631-1707, Sohn von N r. 11, H a u p t
m ann  im  D ienste Genuas,
L andvogt von G rand
son 1670-1675, des K l. R a 
tes 1677, G eneralkap itän  
1682.—  25. P ie r r e ,  1633- 
1707, B ruder von Nr. 24.
P ro p s t von St. N ikolaus 
1679, Bischof von L ausan
ne 1688, R eorgan isator des 
B istum s. — 26. J e a n  D a 
n i e l ,  f  1685, H au p tm an n  
in F rankreich . —  27.
P i e r r e  I g n a c e , 1624- 
1661, L andvog t v. V aul
ruz 1652-1657. —  28.
PIERRE, t  1721, L an d 
vogt von Surpierre 1692- 
1699, V enner 1702, H eim 
licher 1705. — 29. N i 
c o l a s ,  f  1723, B ruder v.
Nr. 28, L andvogt v o n  Pierre de Montenach (Nr. 25). 
A ltaians 1695-1700, Ven- Nach einem Oelgemälde. 
ner 1707, des K leinen
R ats 1716, G eneralkap itän  1723. — 30. P r o t a i s ,  
t  1715, B ruder v . N r. 29, L andvogt im M aggiatai 1696-
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1698, von V uippens 1703-1708, V enner 1713. —  31. 
J e a n  J o s e p h , 1661-1713, Sohn von N r. 18, H err von Or- 
sonnens, des K l. R a ts  1708.—■ 32, J e a n  N i c o l a s , 1 1713, 
Sohn von N r. 19, Landvogt von Font-V uissens 1688- 
1693 ; des Kl. R ats 1706. — 33. F r a n ç o i s  P i e r r e , B ru
der von Nr. 32, V enner 1722, L andvog t von R ue 1710- 
1718, von Schw arzenburg 1721-1725, von Greyerz 
1725-1726, H eim licher 1728. —  34. G e o r g e s  P i e r r e  
N i c o l a s , t  1738, B ruder von N r. 33, L andvog t von 
Fon t u n d  Vuissens 1709-1714. —  35. J o s e p h  C l a u d e , 
t  1754, Sohn von Nr. 21, L andvog t von Vaulvuz 1701- 
1706, ile im licher 1736, V enner 1746. —  36. F r a n ç o i s  
A n t o i n e , gen. Nicolas, 1664-1707, F ranziskanerm önch  
168-4, G uard ian  der K löster von Fre ibu rg  1692 und 
T hann  i. E . 1696, Prov inzia l v . S trassburg  1705-1707 ; 
Verfasset' m ehrerer apologetischer S ch riften .—  37. F r a n 
ç o i s  N i c o l a s , 1668-1730, B ruder von N r. 36, L an d 
vogt von Cheyres 1706-1708, des K l. R ates 1721, 
Schultheiss von F re ibu rg  1729. — 38. G e o r g e s  P i e r r e , 
1671-1747, B ruder von Nr. 37, L andvog t von Bulle 
1707-1712, von Cheyres 1714-1720, des K l. R a ts  1731, 
G eneralkap itän  1733. —• 39. J e a n  H e n r i , 1670-1722, 
Enkel von N r. 9, C horherr von S t. N ikolaus und P fa r
rer von Fre ibu rg  1708, F isk a lp ro k u ra to r und  D om 
herr von L ausanne. —  40. F r a n ç o i s  J o s e p h , t  1722, 
Je su it, R ek to r des Kollegium s von R egensburg. — 
41. F r a n ç o i s  P i e r r e , f  1746, Sohn von N r. 24, H a u p t
m ann in genuesischen D iensten 1693, des K l. R ates 
1737. — 42. J e a n  D a n i e l , t  1763, H au p tm an n  in 
genuesischen D iensten 1728-1748, in den G rafenstand 
der genuesischen R epublik  erhoben. — 43. F r a n ç o i s  
I g n a c e , 1645-1708, Sohn von Nr. 27, L andvog t von 
Corbières 1680-1685, V enner 1697, L andvog t von Lo
carno 1704-1706. —  44. P e t e r m a n n , f  1725, Sohn von 
N r. 28, V enner 1714, L andvog t von Greyerz 1720- 
1725. —  45. F r a n ç o i s  P i e r r e , t  1743, Sohn von N r. 29, 
Venner 1736, L andvogt von Châtel St. Denis 1732- 
1736. —  46. H e n r i , f  1737, B ruder von Nr. 45, L and
vogt von Greyerz 1726-1731, V enner 1733. —  47. To- 
b i e  F é l i c i e n , 1694-1760, St. L udw igsritter, O berstlieu
ten an t in französischen D iensten, des R a ts  der Sechzig 
1760. —• 48. N i c o l a s  A l b e r t , f  St. L udw igsritter. 
Landvogt von F o n t 1720-1727. — 49. F r a n ç o i s  A n t o i 
n e , f  1766, Sohn von Nr. 32, G eneralkap itän , L an d 
vogt von Greyerz 1731-1736, des K l. R a ts  1736, 
Seckeim eister 1740, T agsatzungsgesandter 1741-1748. 
— 50. F r a n ç o i s  P i e r r e  D e n i s , f  1768, Sohn von 
N r. 34, Offizier in französischen D iensten, Landvogt 
von Greyerz 1751-1756, des K l. R a ts  1756. —  51. 
J e a n  N i c o l a s , f  1775, Sohn von N r. 35, L andvogt 
von Châtel S t. Denis 1737-1742, des K l. R ats 1743, 
G eneralkap itän  1754, S ta tth a lte r  des Schultheissen 
1769. — 52. J o s e p h  N i c o l a s , 1711-1756, B ruder von 
Nr. 51, L andvogt von Bulle 1752-1756. —  53. F r a n 
ç o i s  N i c o l a s , 1719-1764, B ruder von Nr. 52, O berst- 
lieu ten an t in Spanien, L andvog t von M endrisio 1750, 
von G randson 1760-1763. — 54. N i c o l a s  A n t o i n e , 
1691-1753, Sohn von N r. 37, L andvog t von R ue 1728- 
1733, des K l. R a ts  1733, Schultheiss von F reiburg  
1740-1753. — 55. F r a n ç o i s  P i e r r e , * 1730, B ruder 
von Nr. 54, L andvogt von G randson 1763-1765. — 
56. F r a n ç o i s  A n t o i n e , f  1757, B ruder von N r. 55, 
O berst der Schweizergarde in Paris 1745, S t. Ludw igs
r itte r , des R a ts  der Sechzig 1752, L andvogt von 
G randson 1750-1755. — 57. F r a n ç o i s  I g n a c e , 1672- 
1736, Sohn von Nr. 43, L andvogt von Ja u n  1703-1708, 
von M urten 1715-1720. —  58. B é a t  N i c o l a s , 1678- 
1733, B ruder von Nr. 57, L andvogt von Ja u n  1708- 
1713, von Corbières 1726-1731, des K l. R a ts  1732. — 
59. Ch a r l e s , 1687-1748, B ruder von Nr. 58, Offizier 
in französ. D iensten, zeichnete sich bei der Belagerung 
von Lille 1708 aus ; L andvogt von Locarno 1728-1731, 
von Corbières 1731-1736. —  60. V i c t o i r e , 1698-1767, 
Aebtissin der M agerau 1760. —  61. J a c q u e s  Ch r i 
s t o p h e  J e a n , Sohn von Nr. 50, L andvog t von Vaul- 
ruz 1776-1781, schenkte sein H aus in F re ibu rg  als 
Bischofssitz. —  62. F r a n ç o i s  P i e r r e , f  1809, Sohn 
von N r. 51, L andvog t von Greyerz 1751-1756. — 63. 
F r a n ç o i s  F r é d é r i c , * 1738, B ruder von Nr. 62, L an d 
vogt von V uippens 1775-1780, V enner 1789, S ta a ts ra t

1794, G enera lkap itän . —  64. N i c o l a s  J o s e p h ,  * 1753, 
Sohn von N r. 52, L andvog t des Sensebezirks 1781, 
A ppella tionsrich ter 1803. —  65. J e a n  N i c o l a s ,  * 1755, 
B ruder von N r. 64, L andvog t von Corbières 1781- 
1786, von S t. A ubin 1795-1796. — 66. F r a n ç o i s  N i c o 
l a s ,  gen. Dantzig, 1717-1764, Sohn von Nr. 54, Offizier 
in französischen D iensten, nahm  1744 gegen den Be
fehl seiner V orgesetzten M ontalban ein, w urde wegen 
U ngehorsam s zum  Tode v e ru rte ilt, aber begnad ig t und 
dekoriert ; S t. L udw igsritter, des R ats der Sechzig 
1764, L andvog t von M endrisio 1750, von L ocarno 
1752-1754, von Surpierre 1761. —  67. J o se p h  N i 
c o la s ,  1709-1782, Sohn 
von Nr. 58, C horherr von 
St. N ikolaus 1730, P rio r 
von Broc 1738, Bischof 
von L ausanne 1758-1782, 
verm inderte  die Zahl der 
K irchenfeste, was eine der 
U rsachen des Chenaux- 
A ufstandes w ar. —  68.
C h a r l e s  N i c o l a s , 1721- 
1794, B ruder von Nr. 67,
S taatssch re iber 1752, des 
K l. R ats 1776, L andvogt 
von Greyerz 1771-1775,
T a g s  a tz u n g s g e s a n d te r  
1778. —• 69. J ea n  F ra n 
çois Joseph  Nicolas, gen. 
der T ürke, 1766-1842,
Sohn von N r. 62, einer 
der m ark an te s ten  P o liti
ker der F reibu rger Ge- Jean  de Montenach (Nr. 69).
schichte ; französischer Nach einem Oelgemiilde.
G esan d tsch aftsa ttach e  in
K onstan tinopel u n te r  dem Herzog von Choiseul, schloss 
sich der revo lu tionären  P a rte i an  und w urde P räsiden t 
der provisorischen F re ibu rger R egierung von 1798, dann 
erster S tad tam m an n  von F reiburg , S ta a ts ra t  1803-1837, 
Schultheiss 1831-1837 ; A bgeordneter der Schweiz an 
den W ienerkongress 1815, hin terliess A ufzeichnungen 
über seine Mission ; bekäm pfte  die R ückkehr der J e 
su iten  nach  F reiburg . —  70. T o b i e  M a r i e  J o s e p h , 
1761-1840, O berst in  französischen D iensten, R itte r  
des Goldenen Sporns und  der Lilie, G rossrat 1820 .—
71. J o s e p h  N ic o l a s  B l a i s e , 1763-1822, Sohn von 
N r. 65, S ta a ts ra t  1819-1821. —■ 72. J o s e p h , gen. 
Vögeli, 1795-1861, Sohn von N r. 65, P räsid en t und 
R eorgan isato r des Spitals des Saanebezirks, dem  er 
und seine T öchter einen grossen Teil ihres Verm ögens 
hinterliessen. —  73. T o b i e  F é l i c i e n  N i c o l a s , 1765- 
1812, Sohn von N r. 66, St. L udw igsritter, O berstlieu
te n a n t in französischen D iensten . —  74. N i c o l a s  T h é o 
d o r e , * 1761, Sohn von N r. 68. L andvogt von Vaulruz 
1796-1798. —  75. J o s e p h , gen. Dantzig, 1801-1851, Sohn 
von N r. 73, deutscher 
O beram tm ann  1831-1843,
G rossrat 1830, In fan te rie - 
oberst 1847 .—  76. C h a r 
l e s  N i c o l a s  F o r t u n é ,
1 1832, Sohn v. Nr. 74. Of
fizier im  Reg. Meuron 1811, 
käm pfte  in K anada , wo er 
sich niederliess und  1830 
H err von Pierreville  w u r
de; M itglied des k a n ad i
schen Parlam en tes. — 77.
J e a n , 1833-1902, Sohn von 
Nr. 75, Offizier in O ester
reich, K avalleriem ajor, 
nahm  1866 an der 
Schlacht bei K önigsgrätz 
teil ; K am m erherr des 
Kaisers F ranz Joseph,
H ofm eister des Hauses 
des Herzogs von W ürt- Georges de Montenach (Nr. 80).
tem berg , R itte r  des Leo- Nach einer Photographie,
poldsordens und des E iser
nen K ronenordens, K om m andeur des F riedrichsor
dens und des Ordens des hl. Grabes, erh ie lt 1864 in

H
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O esterreich au f G rand  der E rk lärungen  der S ta a ts 
kanzlei von F re ibu rg  den B aronen tite l. —  78. R a y 
m o n d ,  1835-1888, B ruder von Nr. 77, G rossrat 1861, Zi
v ilingenieur 1863-1871, dann  in A rgentin ien , f  in Bue- 
n o s-A yres .—  79. T h é o d o r e .  1821-1885, Sohn von Nr. 
76, H err von Pierreville  und  Belceil, Offizier in K an ad a  ; 
le tz te r seines Zweigs. — 80 Georges Jean  Joseph , 27. 
x . 1862-24. v . 1925, Sohn von N r. 78, G rossrat 1891, 
S tän d era t 1915, P räsid en t des Schweiz, (katholischen) 
S tuden tenvere ins 1887, P räsid en t des rom anischen 
K a tho likenverbandes 1891, V izepräsident des Schweiz, 
katholischen Volksvereins, einer der eifrigsten F ör
derer des K atholizism us in der Schweiz, P räsid en t des 
in te rn a tio n alen  katho lischen  Jugendbundes, g ründete  
1918 und  le ite te  dann  die katholische V ereinigung des 
in te rn atio n alen  Studienw esens, die sich hauptsäch lich  
m it F ragen  b e tr . den V ölkerbund befasst. V eröffent
lich te  L ’art et le peuple  ; La fleur et la ville ; Pour le 
visage aimé de la patrie  ; L ’art public  au village ; Poul
ie village ; Les musées régionaux  ; La cité de l ’avenir ; 
Le meuble et la vie usw . G eheim käm m erer der Päpste  
Leo X I I I . ,  P ius X .. B ened ik t XV. u n d  Pius X I. ; 
In h ab er zahlreicher Orden. — Seine G a ttin , geb. Su
z a n n e  Galichon, * 1867, trug  zu der 1897 erfolgten 
G ründung des K atholischen Bundes zum  Schutze ju n 
ger M ädchen bei, dem  sie seit 1912 als in te rnationale  
P räsid en tin  v e rs teh t. [Maxime Rkymond.]

M O N T E R S C H U  (K t. F reiburg , Seebez. S. GLS). 
Gem. und  D orf in der P farre i Gurm els. M onterschun 
1363 ; M ontersun  1414 ; M onterson  1423 ; Monter- 
schon 1436. W ahrsch. rom anischen U rsprungs, aber 
im deutschen Sprachgebiet gelegen, gehörte M. 
im  ausgehenden M itte la lter wohl den Grafen von So- 
gren u. ging durch E rb sch aft von diesen an  die G ra
fen von T ierstein  ü b er (w ahrsch. auf. des 13. Ja h rb .) , 
die 1363 als B esitzer erscheinen ; von ihnen erwarb 
es die S ta d t F reiburg  1442 durch  K au f ; se ither bildet 
M. einen B estand teil der a lten  L andschaft. —  Zurich : 
Les fiefs Tierstein  (in A S H F  X II ) .  — Zim m erli : 
Deutschfranz. Sprachgrenze. [ A .  B ü c h i . ]

M O N T E S Q U  l O U - F E Z E N S A C ,  ANNE PIERRE. 
M arquis v o n ,  1741-1798, K o m m andan t der französi
schen Südarm ee, vollendete die E roberung  Savoyens 
und um zingelte 1792 Genf, Unterzeichnete aber m it 
den Genfern in Garouge einen V ertrag , dann  in Lan- 
decy eine U ebereinkunft, die vom  K onven t n ich t 
b e s tä tig t w urde. M it der G efangennahm e bedroh t, 
weil er die E roberung  Genfs n ich t versuch t h a tte , 
flüchtete er m it Hülfe der Genfer nach  Coppet und 
blieb bis 1796 in der Schweiz, in welchem  J a h r  er 
seine R echtfertigung  erlangte. — B S H G  I , 170. — 
Ju llien  : H ist, de Genève. [C. R.]

M O N T E T  (K t. F reiburg , Bez. Broye. S. GLS). 
Dorf, Gem. und  P farrei. Die H errschaft M. gehörte 
u rsp r. dem  H ause E stav ay er, ging aber im  17. Ja h rh . 
an die Fam ilie L an th en  und sp ä ter an die P rarom an  
ü ber ; le tz te re  beh ie lten  M. bis E nde des 18. Jah rh . 
Der a lte  Sitz der P ra ro m an  beherberg te  1830-1847 
eine aus F ran k reich  geflohene K ongregation  der 
Schw estern vom  hl. H erzen. Seit 1882 befindet sich 
dort das 1876 gegründete W aisenhaus M arini, das 
von den Frères des Ecoles chrétiennes gele ite t w ird. 
M., u rsp r. bei Cugy e ingepfarrt, w urde 1675 zur P fa r
rei erhoben. Zur P farrei M. gehört seit 1701 auch 
Brasses und seit 1734 Seiry. —  Dellion : Diet. — Kuen- 
lin : Diet. [H. V.]

M O N T E T  (K t. F reiburg , Bez. Glane. S. GLS). 
Gem. und D orf in der P fa rre i U rsy. M ontez 1255, Ver
kürzung  von m onticulum  (kleiner Berg). F unde aus der 
B ronzezeit ; G räberfeld aus dem  F rü h m itte la lte r  (sog. 
« M arteray  »). Mit V uarm arens zusam m en bildete M. 
die kleine H errschaft V illardin, die nacheinander im 
Besitz der Bence, der Glane 1334, der Loys 1577 und 
der Castella 1767 w ar. Das Schloss V illardin ü ber der 
Broye is t h eu te  R uine. M. gehörte bis 1798 zur Vogtei 
Rue, 1798-1848 zum  Bez. Rue, von da an  zum  Glane
bezirk. Der O rt s tan d  u n te r  dem  L andrech t der W aad t. 
— Jaccard  : E ssai de toponymie  (in M D R  V II). — 
Maxime R eym ond : Les seigneurs et le château de V il
lardin (in A F  1913). —  K uenlin : Diet. I I .  [J. N.]

HBLS v —  10

M O N T E T  (K t. W aad t, Bez. Avenches. S. GLS). 
D orf in der Gem. Cudrefin, das in  ä lte sten  Zeiten der 
M itte lpunk t der P farrei w ar. Die S t. T heodulskirche 
gehörte  dem  Bischof von S itten , u n te rs ta n d  aber k irch
lich dem  Bischof von L ausanne ; 1246 verlieh le tz te 
re r die K o lla tu r dem  P e ter von Savoyen. Die 1914 
restau rie rte  K irche en th ä lt M alereien aus dem  15. 
J a h rh . 1848 fand  m an in M. ca. 100 G oldm ünzen 
aus dem  14. und 15. Ja h rh ., die w ahrsch. zur Zeit der 
Schlacht bei M urten v e rsteck t worden w aren. — 
D H V . [M. R.]

M O N T E T ,  Fam ilien der K te . Genf und  W aad t.
A. K a n t o n  G e n f .  —  E d o u a r d  L o u i s ,  französi

schen U rsprungs, * 1856, Dr. theo l., seit 1885 Profes
sor der hebräischen und  aram äischen Sprache und  der 
Exegese des a lten  T estam entes an  der U n iversitä t 
Genf, K an tonsbürger 1906. —  Catal. des œuvres p u 
bliées par l ’Université de Genève. [c. R.]

B. K a n t o n  W a a d t .  D e  MONTET. Fam ilie von Cor
si er und Jongny . —  G u i l l a u m e  leb te  1304. Zwei 
Zweige sind besonders b ek an n t :

Zweig M ontet, der sich vor 1517 in Vivis einbürgerte . 
—  1. F r a n ç o i s , f  1610, R a tsh err von Vivis, Verfasser 
eines Livre de raison. —  2. A b r a h a m , 1667-1739, 
O berst in  H olland. —  3. F r a n ç o i s , 1729-1775, Sohn 
von Nr. 2, O berst im französischen R egim ent Royal 
suédois, le tz te r des Geschlechts.

Zweig de M ontet, der sich 1781 in Vivis einbürgerte . 
Im  17. und 18. Ja h rh . heisst diese Fam ilie T averney 
gen. de M ontet infolge der H e ira t eines M. m it einer 
T averney . — 1. J e a n  Ch a r l e s  L o u i s , 1817-1888, 
W u n d arz t in Vivis, m ach te  als e rster in der Schweiz 
die O vario tom ie-O peration. —  2. A l b e r t , 15. i v .  1845- 
9. i. 1920, Sohn von N r. 1, österreichischer Offizier, 
H istoriker, veröffentlichte Diet, des Genevois et des 
Vaudois (1877-1878) ; M m e de Warens et le P ays de 
Vaud ; Documents sur l ’histoire de Vevey ; Les anciens 
édifices de Vevey ; verm ach te  seine reichhaltige Biblio
thek der w aad tländ ischen  K antonsb ib lio thek . — 3. 
Ch a r l e s , * 1880, A rzt in Vivis, P riv a td o zen t an der 
U n iv ersitä t von L ausanne seit 1911, Verfasser m ehre
rer S tudien  über Psychoanalyse. — Vergl. Généalogie 
de M ontet et Dum ont. — P S  1920. — Livre d’Or.[M. R.]

M O N T E T ,  von .  Siehe S t æ f f i s - M o n t e t .
M O N T E V E R D E , D o m e n i c o ,  von L ugano, * 1833 

in Lugano, f  1862 in M ontevideo, Maler in Luzern 
und Zürich und  Buenos Ayres. — L u i g i ,  B ruder des 
Vorgen., * 10. IX. 1843, t  2. i. 1923 in Lugano, Maler, 
gen. der « T rauben-R aphael ». —  B ianchi : A rtis ti tici
nesi. —  S K L . —  P S  1918, 1923. [c. T.]

M O N T É V R A Z  (K t. F reiburg , Bez. Saane. S. GLS). 
Gem. u n d  D orf in der P farre i P rarom an . M ontivrar 
1445 ; M ontefran  1664 ; von montem Everardi (E v rard , 
französisiert aus E berhard ) abgeleitet. M. besass seit 
dem 17. Ja h rh . eine der hl. Ju n g frau , dem  hl. P e tru s 
und der hl. M argareta gew eihte K apelle u. is t als W all
fah rtso rt u n te r  dem  N am en N. D. des Grâces bek an n t. 
G em eindesatzungen von 1739. — Jaccard  : E ssai de 
toponymie  (in M D R  V II). —  S tadelm ann  : Etudes de 
toponymie  (in A S H F  V II). —  Dellion : Diet. IX . — 
K uenlin : Diet. I I .  [J. N.l

M O N T F A L C O N ,  d e .  Edles Geschlecht aus Sa
voyen, das seit 1084 erw ähnt w ird . W appen : gev ierte t, 
1 und 4 in Silber ein schw arzer Adler, 2 u. 3 gev ierte t 
von H erm elin und  R o t. —  1. G u i l l a u m e ,  erster K ast- 
lan  des Inselschlosses in Genf 1267, 1268. —  2. A y m o n ,  
t  1517, Bischof von L ausanne, s. A rt. A i m o n .  —• 3. S é 
b a s t i e n ,  Neffe von N r. 2, 1489-1560, K o ad ju to r seines 
Onkels 1513, sp ä te r dessen N achfolger, leb te in b e stän 
digem S tre it m it der S tad t L ausanne, w ar 1536 in 
Ripaille, als die B erner sich des B istum s L ausanne 
bem äch tig ten , zog sich nach Savoyen zurück und 
sta rb  w ahrsch. im  Schloss Les T erreaux . —  4. C l a u d e ,  
Neffe von Nr. 2, Offizial von L ausanne 1520 und Schatz
m eister des K apite ls, begab sich 1536 nach  Savoyen. 
C horherr in A nnecy 1545, leb te  noch 1559. —  5. J e a n ,  
t  1551, V erw andter des Bischofs Aim on, P rio r von 
L u try  1517, D om herr 1518, P ro p s t von Genf 1529, 
K an to r der K athedra le  von L ausanne 1521 ; P ro p st 
von A nnecy 1548 ; fü h rte  1536 eine T ruppenabteilung
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gegen die B erner. — Foras : Arm orial. — D upraz : 
Cathédrale de Lausanne. —  S chm itt et G rem aud : Hist, 
du diocèse de Lausanne. —  M. R eym ond : Dignitaires.
— M. R eym ond : A ym on  de M ontfalcon, évêque de L a u 
sanne. [M. R.]

E ine im 16. Ja h rh . in Novalaise und  im  18. Ja h rh . 
in Compesieres niedergelassene Fam ilie w urde 1816 
als genferiscli an e rk an n t. W appen  : das oben beschrie
bene, dazu H erzschild : zweimal gete ilt von B lau m it 
silbernem  Degen, von Gold m it grünem  K rokodil und 
von R o t m it dem  Abzeichen der E hrenlegion. —  1. 
L o u is , 1759-1831, G em eindepräsident von Carouge 
u n te r  französischer und  genferischer H errschaft, M it
glied der Z entralkom m ission des K ts. Lernan 1814, 
S ta a ts ra t  1817-1831. — 2. J ea n , 1767-1845, B ruder 
von Nr. 1, General lieu ten an t in der französischen A r
mee, R itte r  des K aiserreichs. — 3. L o u is  Apollonie,
1807-1872, Sohn von Nr. 1, Dr. ju r ., A ud ito r 1836- 
1841, G rossrat 1842-1848, im  V erfassungsrat 184-2, 
1862. —  4. J oannes, 1843-1891, Sohn von N r. 3, 
G em eindepräsident von P lan  les O uates, spielte eine 
hervorragende Rolle in der genferischen Bewegung 
von 1873, als es sich um  die Vollziehung der Gesetze 
über die O rganisation des katholischen G ottesdienstes 
handelte  ; g ründete  die « U nion des cam pagnes », eine 
V ereinigung aller R öm ischkatholischen. — 5. Au g u ste , 
Sohn von Nr. 4, * 1887, R ich ter, Verfasser des Textes 
des A rm orial des communes genevoises. — Vergl. Foras : 
A rm . de Savoie IV, 101. — G audy-Lefort : Promenades 
historiques. —  Je a n  le t : H ist, de la persécution. —  An- 
thonioz : Généraux savoyards. — M ercier : Genève et les 
communes réunies. —  P ico t et T hom as : Centenaire de 
la Soc. médicale. —  Courrier de Genève 1873. —  A. de 
M ontfalcon : Notice sttr la famille de M ontfalcon  (Ms.).
— Fam ilienarch . —  Arch. Genf. [A. de M.]

M O N T F A L L U N  bezeichnet eine a lte , aus dem
späteren  M itte la lter bek an n te  Grenze zwischen den 
G erichtssprengeln des U nterengad ins. Man sprach da 
bei von Ob- und U nter-M ontfa liun . Zu Ob-M. gehörten 
die Gem. Zernez, Süs, L avin , G uarda, Ardez und  F etan  
m it der R ic h ts tä tte  in Puniasca  bei Zernez. Zu U nter- 
M. gehörten  die Gem. Schuls, Sent, Rem üs m it Sam- 
nau n , und  Schieins m it der R ich ts tä tte  zu C hünettas 
bei Sent. Die O ertlichkeit M. is t im  E ngadin  nirgends 
b ek an n t, wohl aber eine « M otta N allus ». Möglicher
weise is t durch  M issverständnis und  V erschreibung 
aus dieser durch  einen österreichischen B eam ten ein 
M ontfallun en ts tan d en . Die heu te  geltende E in te ilung  
is t O btasna u . U n te rta sn a  und R em üs, wobei F e tan  
im  Gegensatz zur ä lte ren  E in te ilung  zu U n te rta sn a  
gehört. [B. M.]

M O N T F A U C O N  (deutsch  F a l i Ò s n b e r g )  (K t. Bern, 
A m tsbez. Freiberge. S. G LS). Gem. und  P fa rre i. 
M ons Falconis 1139 ; M ontfalcon  1400. Diese P farr- 
gem. gehörte u rsp r. zur P ropste i St. U rsitz , von der 
sie sich E nde des 14. Ja h rh . tren n te . M. w ar die M utter
p farre i aller P farreien  der Freiberge. W ährend  des 
30jährigen Krieges w urde das D orf von den Franzosen 
vollständig  zerstö rt. Die Johannes dem  T äufer ge
w eihte K irche w urde 1827-1831 gebau t. Bevölkerung : 
1764, 655 Ei uw. ; 1920, 576. P farreg iste r seit 1653. — 
Zur P farrei M. gehört das kleine D orf Les E nfers (Les 
Envers 1330). —  Vergl. T rou illat. — V autrey  : N oti
ces V I. [G. A.]

M O N T F A U C O N ,  de .  Seit dem 10. Ja h rh . in der 
F reigrafschaft au ftre tendes Geschlecht, das im 12. 
Ja h rh :  die G rafschaft M üm pelgard e rw arb . —  1. A m é- 
d é e ,  t  nach  1188, H err von M ontfaucon, G raf von 
M üm pelgard, erhielt Orbe (W aadt) von Friedrich  B ar
barossa. —  2. A m é d é e ,  E nkel von Nr. 1, 1225-1280, 
H err von M ontfaucon, erw arb die H errschaften  Echal- 
lens und M ontagny le Corbe (W aadt). —  3. G é r a r d ,  
1309-1352, E nkel von N r. 2, erw arb 1342 zu den w aad t
ländischen G ütern einen Teil der H errschaft B ottens, 
verlieh Orbe und  Échallens 1351 F reiheiten , w ar in  die 
grossen politischen H ändel verw ickelt. Seneschall von 
Toulouse und H au p tm an n  von G uyenne im  Dienste 
des Königs Philipp  VI. — 4. H e n r i ,  Grossneffe von 
Nr. 3, H err von Orbe, Échallens und M ontagny le 
Corbe, käm pfte  in F landern  und im  W allis, f  1396 in

Benoît de Montferrand.  Nach einer Freske im Schloss Lausanne.

A rt. L a u s a n n e )  ; liess 1472 das erste Missal der Diö
zese drucken und das Schloss m it M alereien, u . a. m it 
seinem  Bildnis, schm ücken. R a t des Königs von F rank-

der Schlacht bei Nikopolis. Seine T ochter b rach te  ihren 
Besitz ihrem  G atten  Louis de Chalon in die E he. — 
5. Jean n e, f  1336, T och ter von Jean , h e ira te te  1325 
Louis von N euenburg und  b rach te  ihm  als M itgift zahl
reiche H errschaften  in der F re ig rafschaft zu. — Gin
gins : Recherches sur les acquisitions des sires de M ont
faucon au pays de Vaud. — de M onte! : Diet. [M. R.l 

M O N T F A U C O N , de .  Geschlecht des Bugey. — 
J e a n ,  D om herr von L ausanne, P rio r von S t. Michel 
de Cluses, t  nach 1513. Frü h er w urde auch  — F r a n 
ç o i s ,  Bischof von L ausanne 1347-1354, dieser Fam ilie 
zugezählt, aber er gehörte der Fam ilie P rév o st de Vi- 
rieu an . — R H V  1926. [m. r . ]

M O N T F E R R A N D ,  d e .  Adeliges G eschlecht aus 
B urgund. —  1. H u m b e r t ,  R itte r , f  gegen 1282, wurde 1269 durch  H e ira t H err von La Sarra  (W aad t). —2. A y m o n ,  t  1342, H err von La Sarra, Vogt der W aad t 1331-1335. —  3. F r a n ç o i s ,  Sohn von Nr. 2, f  1362, 
H err von La S arra  und  M ontreux, M itherr von Vivis, 
Vogt der W aad t 1345-1350 und 1359-1360, Vogt des 
Chablais 1353-1360, einer der bedeu tendsten  S ta t t 
h a lte r  des Grafen A m adeus V. von Savoyen, w urde 
m it ihm  im  M ailänder Gebiet gefangen genom m en. 
Sein Grab befindet sich im  Schloss La Sarra. —  Vergl. 
Charrière : Les Dynastes de La Sarra. — de M ontet : 
Diet. [M. R.l

M O N T F E R R A N D ,  l i e n o i t  de ,  f  8. v. 1491, aus 
einer Fam ilie des Bugey, Bischof von Coutances 1470,

; w urde am  15. v ii . 1476 nach  L ausanne v e rse tz t, lebte 
beständ ig  im S tre it m it den B ürgern von L ausanne (s.
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reich 1489, P rio r von L u try  1487. —  Schm itt et Gre- 
m aud  : I iis t. du diocèse de Lausanne. — R eym ond : 
D ignitaires. — D H V .  [M. R.J

i V l O N T F O R T  ( G R A F E N  V O N ) .  M ächtiges Vor
arlberger A delsgeschlecht, das sich in verschiedene 
L inien sp a lte te  und von dem  einzelne Glieder eine I 
w ichtige Rolle in der Ostschweiz spielten . W appen : j  

in W eiss eine ro te  K irchenfahne. —  1. H u g o  I., e rster : 
G raf v . M., f  1228, Sohn des Pfalzgrafen von Tübingen 
und der E lisabe th , E rb to ch te r  der f  Grafen von B re
genz. Hugos ä lte ste r Sohn W i l h e l m  is t der S tam m v ate r 
der Grafen von W erdenberg  ; vom  2. Sohn, H u g o  
I I .,  stam m en alle sp ä tem  Grafen von M. ab. E in A bt 

R u p e r t  von Pfäfers (1194-1202), der 
zeitlich h ierher gehören w ürde, wird 
fälschlich dem  H ause M ontfort zuge
schrieben (ebenso haben  die Churer 
Bischöfe T hie tm ar, 1040-1070, und 
H einrich I., 1070-1078, w eder m it 
den Grafen noch m it den M inisterin- j 
len v. M. etw as zu tun ). —  2. Hein
r ich  I., Sohn von Nr. 1, w urde 1250 
oder 1251 zum  Bischof von Chur ge
w äh lt (als Bischof H . I I I .) ,  1265 

oder 1268 gew eiht, f  14. XI. 1272. E r v erte id ig te  w äh
rend  der kaiserlosen Zeit m it d ip lom atischen M itteln • 
und m it W affengew alt erfolgreich die bischöflichen 
L ande gegen die Vögte von M atsch und  gegen die 
rä tischen  Adeligen, sicherte  sein G ebiet durch  E rrich 
tu n g  von V esten und  A nkauf von B urgen, hob die 
Oekonom ie und  das kirchliche Leben des H ochstifts 
und vollendeten  den B au der D om kirche. — 3. F r ie d 
r ic h  II .,  Sohn von Hugo I I .,  w urde 1282 zum 
Bischof von Chur gew ählt (als Bischof F . I.), 1287 
gew eiht, f  3. VI. 1290. E r u n te rs tü tz te  eifrig seinen 
B ruder W ilhelm  (N r. 4) in dessen V erteid igungskam pf 
gegen K önig R udolf von H absburg , geriet dadurch  in 
offenen S tre it m it den Grafen von W erdenberg, P a rte i
gängern  des Königs, fiel 1288 bei einem  Gefecht u n 
weit Balzers in die G efangenschaft der Gegner, blieb 
1 % Ja h re  au f der B urg W erdenberg in H aft und  fiel 
bei einem F luch tversuch  zu Tode. — 4. W i lh e l m  I., 
B ruder von Nr. 3, Subdiakon und  Mönch in  St. Gallen 
1271, an  Stelle des resignierenden R um o von H arnstein 
zum  A bt des völlig z e rrü tte ten  K losters gew ählt 1281, 
geriet gleich in K onflik t m it K önig R udolf von H ab s
burg , der d a rau f ausging, S t. Gallen ganz in seine Ge
w alt zu b ringen. V ieljähriger offener K rieg, wobei 
besonders das vom  K önig s ta rk  befestig te Schw arzen
bach und  das äbtische W il in M itleidenschaft gezogen 
w urden. A bsetzung W ilhelm s du rch  ein vom  p äp stli
chen L egaten  eingesetztes geistliches Gericht, E rh e
bung des Kem p tener A btes K onrad von Gundelfingen 
zum  G egenabt (1288-1291), heldenm ütige, ab er zuletzt 
erfolglose Gegenwehr W ilhelm s, F lu ch t ausser Landes, 
aber W iederaufnahm e seiner W ürde nach  dem  Tode 
des Königs, F o rtse tzu n g  des bew affneten W iderstandes 
gegen Rudolfs Sohn, H erzog A lbrecht, A nschluss an 
K önig Adolf von N assau, aber A nbahnung  von V er
handlungen  nach  der Schlacht von Göllheim 1298 m it 
K önig A lbrecht, die u n m itte lb a r vor dem  Ableben des 
vielgeprüften , aber tü ch tig en  geistlichen K äm pen zum 
Ziele fü h rten . —  A D B .  — Meyer v. K nonau  in J S G  
V II. —  5. R u d o l f  I I I . ,  Neffe von Nr. 4, D om herr u. 
D om propst von Chur 1301, G eneralv ikar und  G uber
n a to r des B istum s 1310, zum  Bischof zu Chur gew ählt 
1321 (als Bischof R . II .) , gew eiht 1322, aber nach  einem 
halben  J a h r  vom  P ap st als Bischof nach  K onstanz 
ve rse tz t (als Bischof R. I I I .)  u n te r  vorläufiger Beibe
h a ltu n g  der A dm in istra tion  des C hurer B istum s (1. x . 
1322), von der er 1324 en tbunden  w urde. Im  K am pf 
zwischen K önig Ludw ig dem  B ayern  und Friedrich  
dem  Schönen von O esterreich w ar R udolf die m äch
tig ste  S tü tze  der Österreich. P a rte i in  diesen Gegenden 
und  w urde deshalb auch so sehr vom  P ap ste  begün
stig t. A ber nach dem Tode Friedrichs (1330) t r a t  R u 
dolf allm ählich au f die Seite Ludwigs, verfiel dem 
K irchenbann  und  verlor 1333 auch die A dm in istra tion  
der A btei S t. Gallen, die ihm  der P ap st 1330 ü b er
tragen  h a tte , f  27./2S. m .  1334 im  B anne. —  6. U l 

r i c h  I I .,  B ruder von Nr. 5, erh ie lt um  1338 durch  K ai
ser Ludwig den B ayern  die Reichsvogtei R hein  tal, die 
er bis 1346 beibehielt, f  1350. — M V G ,  36, p . 227. —
7. H u g o  V I., V etter von N r. 6, w urde im  März 1298 in 
zw iespältiger W ahl von - ,, der Churer D om herren  zum  
Bischof von Chur gew ählt, f  3. v m . 1298 in R om . — 8. 
H e in r ic h  H L , zu T ettn an g , Neffe von Nr. 7, erw arb 
zu A nfang des 15. Ja h rh . (1402 ?) von den G rafen von 
VVerdenberg Schloss und H errschaft W erdenberg  um  
die hohe Sum m e von 10 400 fl., t  1408. D ieser Besitz 
blieb u n te r  m annigfachen W echselfällen bei seinen 
N achkom m en bis 1483. —  9. W i l h e l m  V., Sohn von 
Nr. 8, liess 1406 durch A bgeordnete von Z ürich und 
Schwyz seine S tre itigkeiten  m it den w erdenbergi- 
schen U n te rtan en  durch  Vergleich beilegen, w ar durch 
seine Gem ahlin K unigunde von W erdenberg , T ochter 
des M utterb ruders des letz ten  Grafen von Toggenburg 
(f  1436), M iterbe und  erhie lt am  11. x i. 1437, zusam 
m en m it dem  Grafen von Sax-Misox, die Gerichte K lo
sters, Davos, B eifort, Schanfigg u. die Vogtei zu Chur
wald en und S trassberg  zugewiesen, k au fte  bald  da rau f 
auch  den Saxer Anteil, f  1439. — 10. W i l h e l m  V II., 
zu Bregenz. Sein Schw iegervater, G raf D onat von Tog
genburg, suchte ihm  und seiner Gem ahlin K unigunde 
a lttoggenb . G ebiete als E rbe zuzuhalten . A ber nach 
dem Tode D onats (1400) vereite lte  dessen Neffe, G raf 
Friedrich  V II., diesen P lan , und  nach  2jährigem  Krieg 
einigten sich die Gegner dahin, dass dem  Grafen W il
helm die G rafschaft K iburg  als Österreich. Pfand  und 
das A m t Tannegg und die K astvog tei ü ber das K loster 
Fischingen als Lehen des Bischofs von K onstanz zu
fallen sollten. A ber schon 1409 m usste  W . die bischöfl. 
Lohen auslösen lassen, und nach seinem  Ableben 
1422 t r a t  1424 seine W itw e K iburg  an  Zürich ab. — 
B ütler in M V G  X X II , p . 33, 50-64, 70, 93. —  11. 
H u g o  X IV ., B ruder von N r. 10, Jo h an n ite r, K om tur 
zu B ubikon, W ädenswil, Tobel, L euggern-K lingnau, 
oberster M eister in deutschen Landen, f  1449 (?). — 
12. W i l h e l m  V I I ! .. zu W erdenberg, Enkel von N r. 9, 
erwaWT—lA/Ü Schloss und H errschaft W artau , ve r
k aufte  hingegen im  Verein m it seinem  Oheim G raf 
Hugo X I I I .  die rä tischen  H errschaften  an Herzog Sig
m und von O esterreich, t  1483. W erdenberg und W ar
tau  gingen nun  an  G raf Jo h an n  P e te r  von Sax-Misox 
über ; d am it endeten  die H errschaftsrech te  der Grafen 
von M. au f Schweiz. Boden.—  G H S  I, p. 145 u. 409 m it 
Lit. — M V G  X X II . — UStG. — Helbok : Regesten v. 
Vorarlberg u. Liechtenstein. — Konstanzer Regesten. — 
Vierteljahrsschrift fü r  Gesch. u. Landeskunde Vorarl
bergs IX , p. 12. —  J . G. M ayer : Gesch. des B istum s  
Chur I. — Aug. N aef : Chronik, p. 1000-1007. —  P . C. 
P la n ta  : Die currät. Herrschaften in  der Feudalzeit. [ïïtA 

I V l O N T F O R T  ( D I E N S T M A N N E N  V O N ) .  N ach
weisbar 1209-1373, M inisterialen der Grafen von M ont
fort, stan d en  auch in  engen B eziehungen zum  H och
stift Chur ; versch. Glieder der Farn, gehörten  dem 
Churer D om kapitel an. E in Zweig bew ohnte ein festes 

H aus in W alen stad t. Wappen-, in W eiss 
ein schw arzer R ochen. — U l r i c h  
(1316-1348), R itte r , V orm und des
Meiers von W indegg 1322, erw arb
um  1327 vom  Bischof die B urg Flum s 
als P fand , welche indessen vom  H och
stift w ieder ausgelöst w urde. E ine
andere M inisterialenfam ilie w aren die 
Marschcille von M ontfort (W appen :
3 Sensen), welche 1234-1342 in den 
U rkunden  Vorkom m en. Auch sie stell

ten verschiedene Churer D om herren, d a ru n te r  A l 
b e r o , t  1311, D ekan, Scholastikers und  K ustos. Ihre 
besondere Bezeichnung kom m t daher, dass w enigstens 
4 Fam ilienglieder das C hurer M arschallam t beklei
deten . —  W . v. Ju v a lt  : Necrologium Curiense, p. 172. 
— Moor : Cod. dipi. —  A S  G X. — Helbok : Regesten 
von Vorarlberg u. Liechentstein. — Derselbe : Die
Dienstmannen v. M . (in Vierteljahrsschrift fü r Gesch. 
u. Landeskunde Vorarlbergs V II I ,  p. 33 u. 71). — Jo l
ler : Hohenemser Urkunden (im Progr. des k. k. Gymna
sium s Feldkirch  i860). —  Roller in ZGO, N. F . 14 u. in 
GH S  I. —  A. Müller : Gesch. v. F lum s I, p. 47. — St.
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Galler N bl. 1911, p . 48, Nr. 142, 143 (m it irrigen | 
h isto r. A ngaben nach  N aef : Chronik, p. 957). — 
Büchel im  Jahrb. des H ist. Ver. fü r Liechtenstein  I I , 
p, 132. —  Wappenrolle v. Zürich, Neue Ausg. p. 52.[Bt.] 

M O N T H  E O L O , d e . W alliser Ge
schlecht. Siehe Mo n t iie y , d e .

M O N T H E R A N D , d e .  Aus M eaux 
(Frankreich) stam m ende Fam ilie, die sich 
im 15. Ja h rh . in L ausanne niederliess. —
1. H e n r i , Syndic von L ausanne 1461.
—  2. J ea n , f  1476, B ruder von N r. 1,
D om herr und  Salcristan des K apite ls. —
3. A braham , P an n e rh crr von L ausanne 
1627. [M. R.]

M O N T H E R O N  (K t. W aad t, Bez. und 
Gem. L ausanne. S. GLS). H eutiger W ei
ler, frühere  C isterzienserabtei, die u rsp r. 
am  25. m . 1135 bei Ste. C atherine u n te r  
dem  N am en Grâce Dieu gestifte t und 
vor 1147 ins T a len tta l verleg t w urde.
Die Mönche von M. erh ie lten  vom  Bi
schof von L ausanne das Dézaley-Ge- 
ländc, wo sie R eben anpflanzten  ; auch 
m ach ten  sie zahlreiche G üter zwischen 
dem  Genfersee und  Y verdon u rb ar, be
sessen die H errschaft Boulens u. g rü n 
d e ten  das .D orf Froideville. Die A btei 
kam  jedoch  n ich t zu W ohlstand , erhielt 
aber im  15. Ja h rh . V ergabungen des 
R itte rs H enri de Colombier und kam  
d ann  als K om m ende an  einen Neffen 
des Papstes Leo X . und  an  den K a r
dinal Jo h . Salvia ti, der 1536 die E in 
kün fte  daraus bezog. D am als t r a t  Bern 
als neuer O berherr die A btei und  ihren 
Besitz der S tad t L ausanne ab. Die K lo
ste rk irche  w urde im  18. Ja h rh . a b g e tra 
gen (m an h a t  H eberreste  davon u n te r  der heutigen 
S trasse gefunden) und 1721 eine neue K irche an ei
nem  än dern  S tan d o rt g eb au t. In  dem  von den B ernern 
um gebau ten  A bteigebäude befindet sich heu te  eine 
W irtsch aft. — Vergl. Gingins : Cartulaire de Monthe- 
ron. —  M. R eym ond : L ’Abbaye de M ontheron. [M. R.] 

M O N T H E Y  (K t. W allis, Bez. M onthey. S. GLS). 
K leine S tad t, H a u p to r t des gleichnam igen Bezirks.

Montez 1215 ; M onteyz 1233 ; M on
telz 1267. W appen : in Gold eine 
E iche au f grünem  D reiberg. In  der 
U m gebung von M. fand m an  röm ische 
M ünzen, T opfscherben und  burgun- 
dische G räber. Das de la M otte ge
nan n te , h eu te  verschw undene Schloss 
au f dem  sog. C hâteaux  V ieux-Hiigel 
gehörte den Grafen von Savoyen 
und w urde w ahrsch . zur Zeit der 
Sarazenen- u . U ngareneinfälle erstellt. 
Die H errschaft M. gehörte  zur M it

g ift einiger T öch ter des H auses Savoyen, so der M ar
garethe von K iburg  1239, der M aria von B rab an t 1329, 
der Blanche V isconti, H erzogin von M ailand 1357,
und der Luise von L uxem burg  1497. U n te r savoy-
ischer H errschaft w urde M. als H a u p to rt des M ande
m ents und  der gleichnam igen K astlanei von einem 
V itztum , einem Meier und einem  K astlan  verw alte t. 
Das V izedom inat gehörte den Fam ilien Collombey,
F abri, Vuippens u. a ., das M eieram t dem  Maj oris ge
n an n ten  Zweige der Fam ilie de M onthey, sp ä ter den 
Veteris, die K astlanei den vom  T urn , Mar, L angin, 
C hastonay u. a. Am  11. v. 1352 w urde M. vom  G ra
fen A m adeus V I. zur freien S ta d t und  B ürgergem . er
hoben. 1484 b es tä tig te  H erzog K arl die Feiheiten . 
Das heutige  Schloss w urde fa st ganz au f den R uinen 
der anfangs des 15. Ja h rh . von Louis de Montheolo 
erstellten  Burg e rb au t. Dam als schon lag das Schloss 
de la M otte in R uinen. Die E roberung des U nterw allis 
bis St. Maurice 1476 durch  die O berwalliser b rach te  
fü r M. Schw ierigkeiten, die der V ertrag  von 1528 n ich t 
gänzlich  aus der W elt schaffen konn te . Neues Missge
schick, vom  Herzog von Savoyen erhobene S teuern 
und nam entlich  die F u rch t vor der bernischen A nnek

tierung  v e ran lassten  1536 das M andem ent M., den 
Schutz der W alliser anzurufen . Der O rt w urde einer 
der 10 P annerbezirke  des W allis und u n te rs ta n d  nun  
einem  L andvog t aus dem  Oberwallis ,der das ehem alige

A m t des V itztum s und  Meiers au süb te  ; der K astlan  
am te te  w eiter, aber n u r noch als un terg eo rd n ete r R ich
ter, der im  R a t der O rtschaft den Vorsitz fü h rte . Die 
V erw altung der V ögte oder G ouverneure l i t t  u n te r  
A m tsm issbrauch, was am  8. I X .  1790 zum  A ufstand  
des « Gros Bellet » fü h rte . — K irchlich  gehörte  M. bis 
1708 zur P farrei Colombey. Die P farrk irche  w urde 
1851 w ieder aufgebau t. 1384 g ründete  Guillaum e de 
M arigny, P fa rrer von Bagnes, in  M. ein Sp ital. Die 
U eberschw em m ungen von 1720 und  1733 veran lassten  
1736 den D urchbruch  des C hâteau V ieux-H ügels und 
die Z uführung der Vièze in die R hone durch ein k ü r
zeres B e tt. Die H olzbrücke s tam m t von 1809. A ndere 
Ueberschw em m ungen : 1652, 1676 ; P est 1350. — Ge- 
m eindearch. — R ivaz. —  V an th éry  : H ist, de M on
they (Ms.). — A. Comtesse : L ’inondat. de la Vi'eze et 
la percée de C hâteaux-Vieux  (in A  V). [ P .  B i o l e y .J

M O N T H E Y , d e . Adeliges W alliser Geschlecht, 
das sich auch M o n t i g l i , M o n t h e o l o  und  M o n t h e y s  
nan n te  ; w ahrsch. stam m te  es von C ham béry, aber 
den N am en h a t es von M onthey, wo es das M eieram t 
au süb te  ; f  im  M annesstam m . W appen : in Blau ein 

silberner Sparren , seit dem  15. Ja h rh . 
von 3 goldenen S ternen oder S poren
rädchen  beg leite t. Vom 16. Ja h rh . 
an  fü h rte  der Zweig de M onthéis (S it
ten ) das W appen  gev ierte t, 1 und 4 
wie oben, 2 und 3 Chevron-V illette. 
Die Fam ilie spielte eine grosse Rolle 
wegen der zahlreichen erblichen Aem- 
te r , die sie im  W allis au süb te  : Meier
a m t von M onthey, ca. 1200-1524 ; 
M etralie von Bagnes, 1250-1501 ; 

V izedom inat von M assongex, ca. 1300-1606, von Ley- 
tron , von 1356 an, von M artigny, von 1498 an, von 
Ardon-Cham oson. von 1570 an, von Sidcrs, von 1577 an  ; 
« Seneschallie » von S itten , von 1578 an  ; diese le tz tem  
A em ter alle bis 1798. —  1. R o d o l p h e , Meier von Mon
th ey  1211. Sein Sohn —  2. B o s o n , ist S tam m v ate r des 
M ajoris genann ten  Zweiges. —  3. P i e r r e , E nkel von 
Nr. 1, R itte r , e rster b ek an n te r V itztum  von M asson
gex 1297. — 4. P i e r r e , E nkel von N r. 3, erw arb das 
V izedom inat L ey tron  1356 ; K astlan  von Gundis. —

Monthey zu Ende des 18. Jah rh .  Nach einem Oelgcmälde im Besitz der Gem.
Monthey.
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5. A n t o i n e , Sohn von N r. 4, Dr. ju r ., R ich ter des Cha- 
blais um  1412. —  6. L o u is , t  1453, Sohn von Nr. 5, 
Dr. ju r .,  P rä sid en t des herzoglichen R ates von Cham- 
béry , liess in M onthey ein festes H aus bauen . — 7. A n 
t o i n e , Sohn von Nr. 6, R ich te r des Chablais und  im 
Genevois. — 8. B e r n a r d i n , Sohn von Nr. 7, R ichter 
des Chablais 1510, V itz tum  von M assongex. Seine 
N achkom m en, die im  17. Ja h rh . das V izedom inat von 
Massongex verk au ften , sta rb en  zu A nfang des 19. Jah rh . 
aus. — 9. B a r t h é l é m y , Sohn von N r. 5, V itz tu m  von 
L ey tron , t  1455. — 10. B e n o i t , U renkel von N r. 5, 
Vogt von L ausanne 1526-1528. — 11. J e a n , 1607-1698, 
Offizier in F rankreich , dann K astlan  von S itten , B ürger
m eister von S itten  1654-1672, L an d esh au p tm an n  1683.
— 12. Jo s . A l e x i s  F l o r e n t i n , 1716-1785, Seneschall, 
K astlan  von S itten , V itz tu m  von L eytron , M artigny- 
A rdon u. Chamoson. — 13. M e l c h i o r , 1785-1848, le tz 
ter Seneschall, Offizier in F rankreich  u. Spanien, St. 
Ludwigs- und  St. F e rd in an d sritte r. —  15. F e r d i n a n d ,
1824-1903, A dvokat, Jo u rn a lis t, A ppella tionsrichter, 
S tän d era t ; L etz te r seines Geschlechts. — G rem aud.
—  P . Bioley : Notes sur M . (Ms.). —  Geneal. der F a 
milie von T am ini. —  Arch, von M onthey. [ P .  B i o l e y .]

M O N T I .  Tessiner Fam ilie, die 1539 in Mendrisio, 
im  17. Ja h rh . in B alerna und  in m ehreren  ändern  Gem.

der Bez. M endrisio und 
Lugano erw ähnt w ird . — 
1. G a e t a n o , von Iseo, 
B ildhauer, a rb e ite te  in 
M ailand, Zeitgenosse von 
Giocondo A lbertolli (Ende 
des 18. und  A nfang des 19. 
Ja h rh .) . — 2 .  R a f a e l e , 
Sohn von N r. 1 , B ild
hauer, a rb e ite te  in  Mai
lan d , am  Hofe in W ien, 
wo er die B üste von K ai
ser Joseph  au sfü h rte , und 
in L ondon, wo er anfangs 
des 19. Ja h rh . s ta rb . — 
3. G i a n  B a t t i s t a , 19. ix . 
1781-14. v . 1859, Ju ris t, 
veröffentlichte m ehrere 
politische und ju ristische 
Schriften , nam entlich  für 
die V erfassungsrevision 
von 1830. 1814 nahm  er 
am  A ufstand  in Giubiasco 

teil u . w ar Mitglied der provisorischen Reggenza. S taa ts
ra t  1830-1831, M itarbeiter am  tessinischen Zivilgesetz
buche von 1837.—  4. A n t o n i o , B ruder von Nr. 3, * 18. 
v i. 1794 in B alerna, f  1843 in Como, D r. ju r ., K an to n s
rich ter, S ta a ts ra t  1839, w urde durch  die D ezem ber
revo lu tion  von 1839 gestü rz t und vorgeblich wegen 
H ochverra ts zu 6 M onaten Gefängnis v e ru rte ilt, ver- 
liess den K an to n  und publiz ierte  A tti ecl osservazioni 
su ll’ accusa dopo la rivoluzione del 1839 (1841). — 5. L u i 
g i  V i n c e n z o , Offizier in  spanischen D iensten, O berst, 
t  11. iv . 1843 in M adrid. — Bianchi : A rtis ti ticinesi.
—  S K L .  — BStor. 1921. — A. Baroffio : Storia del can
tone T ic in o .—  St. Franscin i : Svizzera ita lia n a .— Res- 
p in i-T artin i : Storia politica. — Gubler : Geschichte 
Tessin . [C. T r e z  i i  ]

M O N T IG E L , R u d o l f , am  Feldzug der Luzerner 
nach G randson bete ilig t 1476, erhielt vom  R a t von 
Fre ibu rg  fü r sein Lied von Grandson eine Belohnung.
— A S  G 1880. — L iebenau : Das alte Luzern. — Bäch- 
to ld . [p. X. w .]

M O N T I G N E Z  (K t. Bern, A m tsbez. P ru n tru t .  S. 
G LS). Gem. und  Dorf. M ont Teigne  1170 ; M undin ia- 
cum  1187 ; M ontaigny  1346. Röm isches M auerwerk 
und Ziegel. Die A btei Bellelay und das P rio ra t Grand- 
gourd besassen in M. bedeutenden  Besitz und  die Kol- 
la tu r  und versahen die St. M artinskirche. Zwischen der 
A btei und den D orfbew ohnern brachen  S tre itigkeiten  
aus, die ihre E rledigung durch den Schiedspruch von 
1439 fanden. 1802 w urde M. eine selbständige Pfarrei. 
Bevölkerung  : 1764, 240 E in  w. ; 1920, 323. —  Vergl. 
T rou illa t. — V au trey  : Notices I I .  [G. A.]

M O N T L I N G E N  (K t. S t. Gallen, Bez. O berrheintal,

Gem. O berriet. S. GLS). Dorf, O rts- und Pfarrgem . 
Villa M ontigels 1155. 1215 w ird ein L eu tp rieste r zu 
M., 1275 die K irche M. erw ähnt. Der Nam e M onticulus, 
sp ä ter M ontligen, legt die V erm utung nahe, dass es 
sich h ier um  eine kirchl. S tiftung  aus rä to ro m an isch er 
Zeit hand le  und  die St. A nna-K apelle  au f dem  « Berg
lein » oder ein früheres B ethaus an  deren Stelle die 
erste kirchl. K u lts tä tte  dieser Gegend gewesen sei. 
T atsäch lich  w ar M. der k irchl. M itte lpunk t des aus
gedehnten  Reichshofes K riessern und  teilte dessen 
polit. Schicksale bis 1798. Von der M utterk irche aus; 
erfolgte die E rrich tu n g  der K aplan  eien in  O berriet, 
K riessern, M äder, Eichenw ies und B la tten . Der K ir
chensatz zu M. gehörte den H erren  von Em s und ging 
1773 an  die K irchgem . über. Die P farre i M. erhielt sich, 
im Gegensatz zu den übrigen rhein talischen  Gem ein
den, durchaus ab lehnend gegenüber der R eform ation, 
und zw ar au f V eranlassung des P farrers Diepold H ü te r 
und seiner zahlreichen Sippe in M., sowie des P a tro 
n a tsh errn  M arx S ittich  von Em s. U eberfall von O ber
rie t und M. durch  etw a 600 reform . R hein ta ler, Zer
stö rung  der B ilder in der P farrk irche M., aber R eak
tion und Strafe nach der Schlacht bei K appel 1531. 
Loslösung von M äder 1654, von K riessern 1734-1735, 
von Kobelw ald 1901, von O berriet 1806-1808 aus de r 
Kirchgem . M., so dass heu te  bloss noch Eichenw ies die
sem u ra lten  k irchl. V erbände angehört. 1803 w urde 
M. der polit. Gem. O berriet zugeteilt, 1834 aber als 
eigene O rtsgem . an erk an n t, ebenso Eichenw ies. — 
H ardegger u . W artm an n  : Der H o f Kriessern  (vergl. 
auch H elbok : Regesten von Vorarlberg, Nr. 49 und  75). 
— I. von A rx (Reg.). —  N aef : Chronik. — Nüscheler : 
Gotteshäuser.— A rt. K r i e s s e r n . [ B t . ]

M O N T L  I N G E  R B E R G  (K t. St. Gallen, Bez. Ober
rhe in ta l, Gem. O berriet. S. GLS). W ichtige p räh is to 
rische K u ltu r- und F u n d s tä tte . Vom H irschensprung 
aus d u rch q u ert eine Felsenkette  das R hein ta l, welche 
G letscher und Fluss lange vor der h istorischen Zeit in 
einzelne H ügel g e tren n t haben  : B lattenberg , M ont- 
lingerberg, jenseits  des R heins K um ersberg, Schellen
berg u. a., die zugleich eine K ultu rg renze  bilden.

Die Besiedelung der genann ten  Hügel beg inn t im  
N eolith ikum  und dau ert zum  Teil b is zur röm . Zeit 
fo rt ; der M. weist bis h eu te  n u r F unde der Bronze-, 
sowie der 1. und 2. E isenzeit auf. Die G rabungen des 
kan tonalen  H istorischen Museums in S t. Gallen (1903, 
1912-1913, 1915, 1921, 1922, 1925-1927) fü h rten  zu 
in teressan ten  E rgebnissen und m achen den M. zu ei
nem  M itte lpunkt der Bronze- und H alls ta ttfo rsch u n g  
am  N ordhang der Alpen. Die U n tersuchungen  von 
1903 ste llten  bei der sog. « Burg » einen doppelten 
T rockenm auerzug m it zw ischenliegender T reppe fest, 
ausgeführt aus unbehauenen Feldsteinen. Nördlich 
anschliessend fanden sich bei den letz ten  G rabungen 
B rand- u . H erdspuren  m it ro tgeb rann tem  Lehm , 
Asche, zerschlagenen, oft versengten  K nochen und m it 
zahllosen Scherben einer teils wenig sorgfältig  gebrann
ten  K eram ik. Diese Siedelungsspuren ziehen sich über 
die ganze F läche hin , ebenso die B ronzestücke ; doch 
wurde infolge des S teinbruchbetriebes bisher n u r am 
N ordw esthang p lanm ässig gegraben. M etallgegen
stände : K upfer-F lachbeil ; Bronze : G usskuchen (Be
weis fü r eine Giesserei au f M.), wenige Speerspitzen, 
Pfeilspitze, k rä ftig  gearbeite te , m eist oberständige 
L appenäx te  m it reiner P a tin a , Sicheln, zierliche Mes
ser, S ägeblätter, Meissei, N äh- u . Z iernadeln, Fibeln 
der H a lls ta tt-  u. aller La Tene-Stufen, A rm bänder und 
feiner D rah t, Z ierrädchen als A nhänger u n d  als Köpfe 
von R adnadeln  ; K e tten  aus .d rahtgew undenen R öhr
chen, Ringgehänge m it K lapperblechen, Oesenknöpfe 
u nd  Schnallen. Besonders erw ähn t seien das Ringgeld, 
zwei ovale Schaufeln (graviert und punziert) m it ge
drehtem  Griff, und  der fein m odellierte und verzierte  
« Delphin » (?), der wohl das Griffende eines langstie
ligen Schöpflöffels b ildete, ferner zwei A rm bandstücke 
aus b lauem  Glas und eine Sam m lung walzenförm iger 
K ettenglieder und Knöpfe aus ro tem  B ernstein. Die 
E isenstücke aus der Um gegend gehören spä tere r Zeit 
an. Die Bronzen des M. sind eng ve rw an d t m it der 
V illanova-K ultur O beritaliens. Aehnliche F unde der

Gian B at t is ta  Monti. 
Nach einem Oelgemälde.
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F unde  vom Mo n t h n g e r b e r g .

1. Hacke, Bronze, L. 16.5 cm. —  2. Bernstein, rot, walzenförmig, m i t  Längsbohrung, L. 6 cm. —  3. H am m er  m it  Düllo, Bronze, 
L. 17 cm. —  4. Bronze-Anhänger,  Dm. 6 cm. —  5. Schnalle, Bronze, m i t  3 Knöpfen und Riemenfassung, R ingornament gepunzt, 
L. 5,1 cm. —  6. u. 7. Tonspulen, Dm. 4 cm. — 8. Armband,  Bronze, Dm. aussen 7,3 cm. —  9. « Delphin », Bronze, L. 5,9 cm., 
Schuppenornament gepunzt (Oberteil eines Schöpfers ?). —  10. Fibelfragment (Tène I), Bronze. —  11. F ragm ent  einer Schlan
genfibel, Eisen. —  12. u. 15. Br onze-Anhänger.  —  13. Oberteil eines Bronzestabes, graviert.  —  14. Bronzeblechstück, getrieben. —  
16. u. 17. Bernstein, kleine F o r m . —  18. Henkelkopf (1921/1) ; H. 19,5 cm., Mund weite 14 cm. ergänzt  ; Fuss  einge dällt;  Oberrand 
m i t  3 Schneppen. Späte  Hallstat tzeit,  Typus wie in Melaun (Südtirol), illyrischer Kulturkreis.  Der Topf lag im Töpferofen I.
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B ündner Passübergänge lassen au f Im p o rt und S til
beeinflussung schliesscn. Das reiche B ronze-Inven tar 
des H ainbergs bei Salzburg s tim m t m it dem  des M. 
auffallend s ta rk  überein . Man stiess auch  au f G räber, 
aber keines konnte  fachgem äss u n te rsu ch t werden.

E ine Reihe von U eberraschungen b rach ten  die G ra
bungen von 1921 durch  A ufdeckung eines System s 
von Töpferöfen der H a lls ta ttz e it, wie sie b isher noch 
nirgends gefunden w urden . Die O fengruppe I - I I I  u m 
fasst eine b im förm ige H erd p la tte , die von der Feuer
stelle gegen die O fenfronten leicht an ste ig t. Von drei 
Seiten w ird die H itze durch  Züge u n te r  die Ofen
gewölbe und  von da an  die Oberfläche gele ite t ; w äh
rend des B rennens war der H erd rau m  zwischen den 
drei Gewölben überd eck t, sodass die au f der P la tte  
liegenden Gefässe beständ ig  im  heissesten L u fts tro m  
w aren. Säm tliche Töpfereien k eh rten  ih re  Oeffnung 
der Feuerstelle  zu. N ahe diesem  B rennsystem  finden 
sich ein aufgelassener und  ein w eiterer Ofen, dessen 
p rovisorischer M antel noch erhalten  ist. Auch W erk
zeuge haben  die Töpfer zurückgelassen. Die K eram ik 
zeigt eigenartige Form en, deren H erk u n ft von Südosten 
durch  das Südtiro l ü b er B renner und  A rlberg durch 
die Forschungen von G v. M erhart (Mainz) festgeste llt 
w urde. D am it erg ib t sich auch  eine Z eitbestim m ung : 
die G lanzperiode au f M. gehört der H a lls ta ttk u ltu r  an, 
dies jedoch  zu einer Zeit, in der die Gallier O beritaliens 
bereits M aterial und  Form en der La T ène-Epoche ve r
w endeten . A usstellung : H ist. M useum  S t. Gallen.
—  Vergl. Jahresberichte des H ist. M useum s St. G. — 
J S G U  4-9, 1 3 - 1 8 . A SA  17, p. 96-98, flg. 5, 2 ; 1903, 
p . 227. — Wiener Prähistorische Ztschr. 1927, X IV , 
65-118. [ H .  B e s s l e r .]

M O N T M A G N Y  (K t. W aad t, Bez. Avenches. S. 
G L S ). Gem. u n d  Dorf. M anniaco  im  13. Ja h rh  ; M ont- 
magniel 1458. Im  R osset-W ald  fanden  sich 4 G rabhü
gel aus der B ronzezeit. Im  M itte lalter u n te rs ta n d  das 
D orf d irek t dem  Herzog von Savoyen und  gehörte 
zu seinen B esitzungen um  Cudrefin. S pä ter w urde es 
C onstantine  angeschlossen, um  erst 1811 eine eigene 
Gem einde zu w erden. — D H V . [M. R . ]

M O N T M A Y E U R  oder MONTIVI A J E Ü R ,  de.  
Savoyische Fam ilie. —  1. G a s p a r d ,  f  1433, H err von 
M ontm ayeur und  B riançon, M arschall von Savoyen, 
Vogt der W aad t 1401-1404 ; erw arb 1402 v o rü b er
gehend die H errschaften  Oron und Palézieux. — 2. 
J a c q u e s ,  B ruder von Nr. 1, P rio r von Le B ourget 1382, 
von L u try  1391-1400. — 3. A m é d é e ,  t  1422, Sohn von 
von Nr. 1, P rio r von L u try  1401-1406, Bischof von 
Mauri enne 1410, sollte 1415 nach  L ausanne gehen, 
aber diese V ersetzung kam  n ich t zustande. — F r a n 
ç o i s  u. J a c q u e s  w aren  H erren  von B randis 1547-1607.
— v. Mül. : B eitr. I, 91. —  Foras : Arm orial. [M. R . ]

M O N T M E L O N  (K t. Bern, A m tsbez. P ru n tru t.  S.
G LS). Gem. und Dorf, M ontm elon Dessus und  Mont- 
m elon Dessous in der P fa rre i S t. U rsitz  um fassend. 
Momelot im  14. J a h rh . A lte E isenerzm ine. 1614 be- 
sass das K ap ite l St. U rsitz  d o rt v ier Höfe. Das D orf 
wurde w ährend des 30jährigen Krieges eingeäschert 
und im  17. Ja h rh , w ieder au fgebau t. — Chèvre : Hist, 
de St. Ursanne. [G. A.]

M O N T M I R A I L  (K t N euenburg, Gem. Thielle- 
W avre. S. G LS). G ut, das 1618 A bram  de T ribolet 
geschenkt w urde, der d o rt ein Schloss b au te . Im  18. 
Ja h rh . kam  das G ut in Besitz von François de Langes 
de Lubières, dem G ouverneur des F ü rs ten tu m s, der es 
zur E rinnerung  an eine ehem alige H errschaft der F a 
milie M. n an n te  ; sp ä te r ging es an  die Fam ilie v. W at- 
tenw yl über. 1766 eröffneten die m ährischen B rüder hier 
eine noch h eu te  bestehende E rz iehungsansta lt für 
M ädchen ; E igen tüm er des Gutes sind sie erst seit 
1847. —  E. Q uartier-la-T ente  : Le canton de Neuchâtel,
1. Série, I I I ,  p .  232. [ L .  M .]

M O N T M O L L I N  (K t. N euenburg, Bez. Val de Ruz.
S. G LS). Gem. und  D orf in der K irchgem . Goffrane, 
seit 1356 erw ähn t. W appen : in Blau eine goldene 
W indm ühle au f grünem  Berge. M. schloss sich i486 
m it Geneveys su r Goffrane und  Goffrane zu einer 
Gem einde zusam m en, die bis 1827 bestan d . 1824 
w urde es dem  G erichtsbezirk R ochefort angeschlossen

und erhie lt ein G em eindegebiet zugeteilt, das 1829 
abgegrenzt w urde. Bevölkerung : 1920, 177 E inw . — 
W . P ierreh u m b ert : Goffrane (in M N  1910). [ L .  M.] 

M O N T M O L L I N ,  de .  N euenburger Fam ilie, die 
ihren N am en vom  Dorfe M ontm ollin h a t  ; anfangs des
14. Ja h rh . wird sie in Goffrane erw ähn t, sp ä ter erw arb 
sie das B ürgerrech t in m ehreren  Gem. des K an tons 
und in Provence (W aadt) ; se it dem  16. Ja h rh . is t sie 
in N euenburg  niedergelassen ; ein Zweig (von einem 
Neffen von N r. 26 abstam m end) siedelte sich in Am e
rik a  an. E inzig der erste  Zweig ist noch in  N euenburg  
v e rtre te n . Die Fam ilie w urde 1657 g e ad e lt; 1709 er
h ielt sie eine W appenverm ehrung . W appen  : u rsp . in 

Schwarz eine weisse W indm ühle ; 
A delsverleihung von 1657 : in R o t
3 silberne Schrägbalken, im  goldenen 
S childhaupt 3 blaue R au ten  ; Ver
leihung von 1709 : g ev ierte t, 1 und
4 in Silber der schwarze preussische 
Adler, 2 und  3 de M ontm ollin (von 
1657). —  1. C l a u d e , f  1573, No
ta r , Maire von T ravers, von R oche
fo rt 1556, der Côte 1558. —  2. J o
n a s , E innehm er von V alangin, f

kurz nach  1641, ist S tam m v ate r der 4 nachstehenden  
Zweige.

Erster Zw eig. —  3. G e o r g e s ,  * im  Sept. 1628, f  11. 
XI. 1703, Sohn von N r. 2, D r. ju r .,  S taa tsan w alt 1655, 
S taa tsk an zle r 1661, wurde 
1679 von Marie de N e
m ours ab-, 1682 ab er vom  
F ü rs ten  de Condé w ieder 
in sein A m t eingesetzt u.
1693 neuerdings abgesetzt.
In  den N euenburger An
gelegenheiten seiner Zeit 
spielte er eine bedeutende 
Rolle u . v e rw and te  sich in 
seinen le tz ten  L ebensjah
ren fü r die K a n d id a tu r des 
Königs von Preussen als 
F ü rs t von N euenburg, 
aber er is t n ich t der Ver
fasser der M émoires, die 
1831 u n te r  seinem  N a
m en veröffentlicht w ur
den. 1657 w urde er von 
H enri I I .  de Longueville 
geadelt. — 4. Ch a r l e s , Georges de Montmollin. 
Sohn von N r. 3 * 4. X. Nach einem Oelgemälde.
1664, Offizier in F ra n k 
reich, dann  in H olland, M ajor 1693, O berst 1697 ei
nes nach  ihm  ben an n ten  R egim entes, t  1702 ; dipi. 
B eau ftrag te r W ilhelm s I I I .  von O ranien, u . a. nach 
M adrid 1700. —  5. J e a n  H e n r i , 6. x i .  1671-14. ix . 
1725, H au p tm an n  in H olland 1693, M ajor 1697, q u it
tierte  den D ienst 1702, S ta a ts ra t  1709, — 6. G e o r g e s , 
Sohn von Nr. 5, 1710-1780, Maire von V alangin 1739, 
S ta a ts ra t  1751, abgesetzt 1767 anlässlich des F inanz
pach thandels, 1769 w ieder eingesetzt, dem issionierte 
1777 zugunsten  seines Sohnes. —  7. J e a n  F r é d é 
r i c , 1740-1812, S ta a ts ra t  1777, Maire von V alangin 
1777-1803, G eschäftsfreund des D avid de P u ry  und 
dessen T estam entsvo lls trecker ; veröffentlichte 1767 
M émoire ju s tifica tif des conseillers d ’É tat de M ont
mollin, P ury, maire de la Côte, et P ury , colonel ... ; 
K am m erherr des Königs von Preussen, D om herr von 
M agdeburg. —  8. G e o r g e s , Sohn von N r. 6, 1753- 
1818, D irek tor des Forst- und Bauwesens, S ta a ts 
ra t  1794, R ich ter der « Drei S tände », O berst der Mili
zen. —  9. G e o r g e s , Sohn von Nr. 7, Fähnrich  der 
Schweizergarde in Paris, f  f 0. v m . 1792. — 10. F r é 
d é r i c  A u g u s t e ,  Sohn von N r. 7, 1776-17. iv . 1836, 
S ta a ts ra t  von 1803 an und S taatssch re iber 1810-1831, 
Maire von V alangin 1802-1810, G eneralschatzm eister 
1830, A bgeordneter in die Audiences générales und  die 
gesetzgebenden R äte , G esandter zum  K önig von P reu s
sen nach  Basel Ja n u a r  1814, T agsatzungsgesandter, 
Unterzeichnete 1815 die A nschlusssakte N euenburgs 
an  die E idgenossenschaft. — 11. F r a n ç o i s , Sohn von
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N r. 10, 1802-1870, R ich te r am  obersten  Gerichtshof, 
M aire von V alangin 1841-1848, A ppella tionsrich ter 
1848-1849, M itglied des V erfassungsrats 1858, D irek
to r, dann  Präsident, der E rsparn iskasse. —  12. Geo r 
ges , Sohn von N r. 11, 9. x . 1.832-8. VI. 1906, G rossrat 
1865-1874, 1877-1889 u. 1892-1904, G erich tspräsiden t 
1871-1877, F riedensrich ter von N euenburg  1886-1906, 
P rä sid en t des V erw altungsra ts des Ju ra-N euchäte lo is 
1886-1906. —  Livre d ’Or de Belles-Lettres de Neuchâtel.
— 13. G e o r g e s ,  Sohn von N r. 12, 19. v m . 1859-21 . x . 
1920, Dr. m ed., S p ita la rz t der Providence 1889-1919,

O berst, C hefarzt der 2. 
D ivision. —  14. A u g u s t e , 
Sohn von N r. 10, 19. IV.
1808-5. I. 1898, Geolog, 
einer der G ründer der 
Société neuchâte lo ise  des 
Sciences na turelles, V er
fasser des M émoire sur le 
terrain crétacé du Jura  
(1835) u . einer Carte géo
logique du C. de N euchâ
tel, L ehrer an der A kade
m ie 1847. — Bull. S c .na t. 
Neuch. X X V I, 367. —
15. J e a n , Sohn von Nr. 
14. *2  VI. 1835, G rossrat 
1865-1889, O berst, Ge
m ein d era t von N euenburg
1867-1888. — 16. H e n r i , 
B ruder von N r. 15, * 26. 

Frédéric Anguste de Mon tmollin. II I.  1842 in N euenburg, 
Nach einem Oelgemäldc. j- 6. VI. 1923 in Valangin, 

Dr. m ed., S ta d ta rz t 1881- 
1914, O b erstlieu tenan t, C hefarzt der 2. D ivision 1891, 
R ed ak to r der Feuilles d ’hygiène  1888-1894.

Zweiter Zweig. —  17. J o n a s  P i e r r e , Enkel von 
N r. 2, t  1732, S ta a ts ra t  1709.

Dritter Zweig. —  18. J e a n , Sohn von N r. 2, t  1696, 
E innehm er von V alangin 1661, G eneralschatzm eister 
1669, S ta a ts ra t 1685. —  19. E m e r , Sohn von Nr. 18, 
P an n erh err von N euenburg , S ta a ts ra t  u. K anzler 1709, 
f  in W estphalen  Ja n u a r  1714, einer der I lau p tag en - 
ten  fü r die K a n d id a tu r des Königs von Preussen  1707.
—  20. F r é d é r i c  G u i l l a u m e , 1709-1783, Sohn von 
Nr. 19, Professor der L ite ra tu r  in N euenburg  1737-
1741, P fa rrer in M otiers 1742-1783. W ährend  seines 
A m tes h ie lt sich J . J .  R ousseau 1762-1765 in M otiers 
au f und  erregte durch  seine Teilnahm e am  hl. A bend
m ahl S tre it und  eine Polem ik, in welcher dem  P fa rrer 
unverdienterw eise grosses U nrech t geschah. —  21. 
J o n a s , Sohn von Nr. 18, 1676-1742, Maire von V alan
gin 1709, S ta a ts ra t 1714, provisorisch K anzler 1714, 
defin itiv  1720. — 22. J e a n  H e n r i , Sohn von N r. 21, 
S taatssch re iber 1723-1740, S ta a ts ra t  1738, K anzler
1742, f  April 1750. — 23. E m e r , Sohn von N r. 21, 
Maire der Côte 1744, S ta a ts ra t  1750, K astlan  von Le 
L anderon 1758-1773.

Vierter Zweig. — 24. H e n r i , E nkel von N r. 2, f  Febr. 
1747, O berstlieu tenan t, S ta a ts ra t  1727. — 25. J e a n  
F r é d é r i c , 1769-1815, E nkel von N r. 24, H au p tm an n  
im R egim ent Meuron in Indien , zeichnete sich bei 
Seringapatam  aus. — 26. L o u is , Neffe von N r. 24, 
1734-1805, S taa tsan w a lt von V alangin 1774, S ta a ts 
ra t  1774. — Vergl. E . Q uartier-la-T ente  : Familles 
bourgeoises de Neuchâtel. — Biogr. neuch. I I .  —  V. 
H u m b ert : Le chancelier de M ontm ollin  (in M N  1894).
— J .  Je a n ja q u e t : Les études du chancelier de M ont
mollin  (in M N  1923). [L. M.]

M O N T O L I E U ,  I s a b e l l e  d e ,  1751-1832, T ochter 
des L ausanner P farrers A ntoine Noè Polier von B o t
tens, h e ira te te  1769 B enjam in de Crousaz ( f  1775) und 
1786 den B aron Louis de M ontolieu von Nîm es. Sie 
schrieb R om ane, u . a. Caroline de Lichtfield  (1786), 
historische E rzäh lungen  (Les Châteaux suisses) und 
nam entlich  U ebersetzungen oder U m arbeitungen  zahl
reicher deu tscher oder englischer R om ane. — Vergl. 
France protest. — de M ontet : Diet. —  Généalogie P o
lier. [M. R.]

M O N T O R G E  (deutsch  B l S E N B E R G )  (K t. F reiburg ,

Saanebez., Gem. F reiburg . S. G LS). K apuzinerinnen- 
k loster in F reiburg , au f dem  A bhang gleichen N am ens, 
g egründet durch  die Mu- 
nifizenz von Jacq u es W al- 
lier, H errn  von St. A ubin , 
am  28. m . 1626. Am 21.
XI. 1628 zogen die ersten  
N onnen ein. Die dem  hl.
Jo sef gew eihte Kapelle 
w urde am  2. VII. 1635 
konsekriert. D urch die E x 
plosion des P u lverm aga
zins bei dem  B ürglen- 
T urm  w urden K loster u .
K irche am  9. VI. 1737 
b e träch tlich  beschädigt.
Der H o ch alta r ist aus ge
triebenem  Silber ; die O r
gel von Moser. Im  K loster 
befindet sich ein Schnitz
werk, wohl u rsp r. A lta r
flügel, M arias Tem pelgang 
darstellend , w ahrsch . von 
Geiler um  1525 angefer
tig t (Fleischlin in  F  G 
X IX , 53.). — Vergl. Se
m aine catholique 1917. —  P . de P u ry  : J.  Wallier (in 
A S L IF  V III , 287). —  K uenlin  : Diet. I, 363. — F A
1903. [G. Schn.]

M O N T O R G E  (K t. W allis, Bez. und Gem. S itten .
S. G LS). Schloss, das von G raf Aym o von Savoyen 
au f dem  gleichnam igen Felsensporn e rb au t w urde. N ach 
dem  V ertrag  von 1233 m uss es von diesem w ieder n ie
dergerissen worden sein, um  kurze Zeit n achher von 
Bischof L an d ry  w ieder au fg eb au t zu w erden. 1260 
ging es an  P e te r  von Savoyen ü b er und kam  1268 ans 
B istum  zurück. K ap ite l und S tad t S itten  bete ilig ten  
sich im  13. und  14. Ja h rh . an  der B ew achung des 
Schlosses. 1352 u n d  1415 w ar es von Savoyen b ese tz t 
und fiel dann , w ahrsch . 1417 in der Fehde der gegen 
die B aron  em pörten  P a trio ten , gleichzeitig m it L a  Soie 
und B eauregard . — R am eau : Châteaux du Valais. — 
G rem aud I I I .  [Ta.]

M O N T P R E V E Y R E S  (K t. W aad t, Bez. Oron. S. 
GLS). Gem. und  Dorf, das u rsp r. dem  K apite l von 
L ausanne gehört zu haben  schein t und von diesem  vor 
1160 den Mönchen vom  Grossen St. B ernhard  gegen 
einen jäh rlichen  Zins abgetre ten  w urde. Gegen 1500 
w urde das P rio ra t M. eine P fründe  des K apite ls, in 
dessen Besitz es noch 1536 stan d . Die St. L auren 
tiusk irche  w urde 1758 abgetragen  und  durch eine wei
te r  oben erstellte  K irche e rsetz t ; die a lte  K anzel und 
eine Glocke von 1483 fanden  dabei V erw endung ; die 
K irchenfenster stam m en von 1895. Die K irche w ar 
schon 1228 eine P farrk irche  und d iente  gleichzeitig 
als K losterk irche. T aufreg ister seit 1627, E hereg ister 
seit 1628, S terbereg ister seit 1728. — D H V . [M. R.] 

M O N T R E U X  (K t. W aad t, Bez. Vevey. S. G LS). 
M ustruaci 1050 ; M ustruel 1215. Nam e einer K irch-; 
gemeinde und  eines Kreises, der die Gem. Le Chäte- 
lard , Les Planches und  V ey taux  um fasst. Das Gebiet 
von M. gehörte  u rsp r. dem Bischof von S itten , der 
schon 1050 dort den B rot- u. W einzehnten  erhob und 
die G erich tsbarkeit durch  einen V itztum  ausüben liess; 
dessen A m t ve rk au fte  er 1295, resp. 1312 dem  Dom 
h errn  G irard von Oron für die be träch tliche  Sum m e 
von 1000 M auriner P fund . Dem Bischof von S itten  h u l
d igte u. a. auch der G raf von Savoyen fü r seine B esit
zungen östlich der Schlucht von Chillon, ebenso der 
H err von B lonay fü r die B esitzungen zwischen den 
B uchten  von Clärens und  M. 1317 t r a t  G irard von Oron 
dem  Grafen von Savoyen seine R ech te  als V itz tum  im 
G ebiet zwischen der B ucht von M. und  der Schlucht 
von Chillon ab und behielt fü r sich n u r den Teil w est
lich t der B ucht, w oraus die H errschaft Le C hätelard 
en ts tan d . K urz d a rau f t r a t  der Bischof von S itten  
seinerseits dem  Grafen die K o lla tu r der K irche von M. 
ab, so dass von nun an  das H aus Savoyen östlich von 
M., von der B ucht bis nach V illeneuve, alles besass. 
Der H err von C hätelard  verfügte  über den westlichen

Isabelle de Montolieu. 
Nach einer Li thographie  von 

Cli. Gruaz (Sammlg. M ail la r t) .
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Teil, hu ld ig te  dafür aber ebenfalls den Grafen. D er Bau ! R udolf von G randson w ar S tam m v ate r einer Linie 
des Schlosses C hâtelard  1441 und die Verleihung der i  von H erren  von M ontricher, die 1439 erlosch ; aus ih r 
F re iheiten  von 1457 durch  Jean  de G ingins-La Sarra, ! s tam m te  P i e r r e ,  H err von M ontricher, 1336-1379, ge
l l  errn von C hâtelard , an die « K irchgem einde Mon- j n an n t der Heilige. Noch im  18. Ja h rh . w ar die E rinne-

Montreux um 1790. Nach einem Aquarell von Ls. Joyeux un d  Wexelberg.

treu x  » (d. h. denjenigen Teil, den er besass und  wel
cher der bedeu tendste  war) bilden den U rsprung  der 
Gem. Le C hâtelard . Die Gem. Les P lanches, zwischen 
der B ucht von M. u n d  der V erraye um fasst das Gebiet, 
das der G raf von Savoyen von G irard von Oron er
w arb , die Gem. V eytaux , östlich der V erraye m it Chil
lon, dagegen das G ebiet, das er u rsp r. vom  Bischof von 
S itten  zu Lehen h a tte . Diese zwei le tz te m  Gebiete 
genossen seit dem  14. Ja h rh . die üblichen Freiheiten  
der savoyischen S täd te . Die drei G em einden blieben 
auch u n te r  der B erner H errschaft und sp ä ter u n te r  der 
w aadtländ ischen  R egierung selbständig , doch bestand 
ein B ezirksra t zur Regelung der gem einsam en Ange
legenheiten  des Gebiets von M.

Die P fa rrk irch e  w ar dem  hl. Vinzenz (Schutzherrn  
der W inzer) gew eiht. Der heutige B au s tam m t von 1495 
und weist noch eine Glocke von 1473 auf. Die K irch- 
gem . h a tte  1416 200 F eu e rs tä tten , 1453 300. Taufregi- 
s te r seit 1590, E hereg ister seit 1609, S terbereg ister seit 
1745. Seit dem  E rscheinen der Nouvelle Héloïse von 
Je a n  Jacques R ousseau (1761) und dank  seiner schönen 
Lage entw ickelte sich M. zum  w eltberühm ten  K u ro rt, 
der besonders seit 1880 an B edeutung  noch sta rk  
gew onnen h a t. Das ganze Gebiet zäh lt heu te  17 000 
Einw . —  Vergl. F . de Gingins : L ’ancienne viclomie de 
M ontreux. —  Eug. R am b ert : M ontreux et les environs. 
— G. B e ttex  : M ontreux. —  Ch. Gilliard : Seigneurs et 
paysans dans la paroisse de M ontreux .—  D H V . [M. R.]

I V I O N T R I CH E R (K t. W aad t, Bez. Cossonay. S. 
G L S ). F lecken und Gem. Mo'nsricharii 1050. M. hat 
seinen N am en von einer Burg, die vor 1049 von R udolf 
von G randson auf der Höhe gebau t und 1831 ab g etra 
gen w urde. Die Steine dienten zum  W iederaufbau  des 
1828 durch eine F eu ersb runst zerstö rten  Fleckens.

rung  an seine W ohlta ten  u n te r  der B evölkerung leben
dig. M. ging dann  an  die H erren  von Vergy über, 1538 
an die Cojonex, sp ä ter an  die R avier, G rim aud und

Schloss Montricher ca. 1761. Nach einem G-emeindepIan.

1580 an die V uillerm in von Morges, die es bis ins 
18. Ja h rh . behielten. H ierau f ging es durch  H e ira t an 
N. S. Steiger von Monnaz über, dessen Sohn, der 
Schul th . N. F . v. S t., sich baron de M ontricher nann te . 
Sam uel M ayor, H err von Lully, erw arb M. 1779
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und besass es noch zur Zeit der R evolution . — Vergl. 
D H V .  [M. R.]

M O N T S A L V E N S  (K t. F reiburg , Bez. Greyerz, 
Gem. Broc. S. G LS). Ehem alige Burg. F rühere  Form en  : 
M ontsalveyn, M ontservain, M ontsilvan. W appen : in 
R o t ein weisser K ranich , oben rech ts beg leite t von 
einem  goldenen S tern . F unde aus der B ronzezeit 1875. 
M. bildete einst eine K astlane i, die zur G rafschaft 
Greyerz gehörte und in  dieser eines der vier Panner 
b ildete. 1555-1798 gehörte dieses zur L andvogtei 
G reyerz und  um fasste  G randvillars, Broc u n d  einen 
Teil von Châtel Crésuz. Das Schloss bestand  jed en 
falls schon anfangs des 12. Ja h rh . W ährend des 
K am pfes zwischen R udolf von H absburg  und  Sa
voyen w urde es (1281) von den F reiburgern  einge
nom m en und vorübergehend R ichard  von Corbières- 
J a u n  übergeben. 1671 b estan d  n u r  noch ein T urm , 
dessen D ach ausgebessert w urde. Im  18. Ja h rh . w urde 
M. als befestig ter P la tz  aufgegeben. —  Vergl. A S H F  
IV  und IX . —  K uenlin  : Dictionnaire  I I .  —  M D R , 2. 
Serie V II. — Chamois 1871. — Revue Suisse catholique 
X X V II. [ J .  J o r d a n .]

M O N T S E V E L I E R  (deutsch M u t z w i l )  (K t. Bern, 
Bez. Oelsberg. S. GLS). Politische und K irchgem . 
M u ziv ilir  1136 ; Motzwilre  1242. W appen : in Silber 
ein ro te r  F lug (A H S  1904, 1906). Spuren aus der R öm er
zeit. Die A btei L ützel besass in  M. Besitzungen, ebenso 
P e te r  M arschalk von Oelsberg. Zur Zeit des 30jährigen 
Krieges gehörte dieser O rt zum  deutschen Teil des 
B istum s Basel und w ar eine E nklave im  G ebiet der 
A btei M iinster-G ranfelden, m iteingeschlossen in die 
Schweiz. N e u tra litä t. So fanden  do rt zahlreiche p o liti
sche F lüchtlinge ein Asyl, ebenso 1792-1797, so dass 
M. im  G runde eine eigene kleine R epublik  b ildete. Da 
es n ich t m it den B ehörden des D epartem en ts M ont 
T errib le verkehren  konn te , w urde es bis zur E innahm e 
der P ropste i M ünster-G ranfelden vom  Maire und vom  
P fa rrer v e rw alte t. Die K irche ist dem  hl. Georg gewid
m et ; die K o lla tu r gehörte  den Sigelm ann bis ins 17. 
Ja h rh .,  dann  dem  Bischof von Basel. Bevölkerung : 
1764, 365 E inw . ; 1920, 432. —  E in  adeliges Geschlecht 
von M ontsevelier, das zu M. ein festes H aus besass, 
erlosch im 16. Ja h rh . Es fü h rte  das je tz t  von der Gem. 
angenom m ene W appen. — T rouillat. — D aucourt : 
Diet. I I I .  [G. A.]

M O N T V O I E  (deutsch  V o g t s b e r g )  (K t. Bern, Bez. 
P ru n tru t,  Gem. O court. S. GLS). W eiler und altes 
Schloss, das w ahrsch. au f den R uinen eines röm ischen 
W ach ttu rm s e rb au t ist. Das Schloss, auch M ontvou- 
h ay  genann t, gehörte  dem  Bischof von Basel, der dort 
einen K astlan  h ielt. W ährend  der B urgunderkriege 
w urde es von S tefan von H agenbach, dem  B ruder Pe
te rs  von H ., 1473 zerstö rt. 1882 w urde die frühere 
Gem. M. aufgehoben und  m it O court verein ig t. — 
Chèvre : H ist, de St. Ursanne. [G. A.]

M O N T Y O N . Geschlecht von Jussy , das seit der 
M itte des 12. Ja h rh . in Genf niedergelassen ist. — 1. 
P i e r r e ,  H err von Bessinge (dieser Besitz gehörte lange 
Zeit dem Geschlecht), Syndic 1410. — 2. P i e r r e ,  Sohn 
von Nr. 1, Seckeim eister, des R a ts  von 1425 an. — 3. 
M i c h e l ,  Neffe von Nr. 2, N otar, prem ier Syndic 1456, 
1460, 1469, 1473, 1474. —  4. L o u is , Sohn von Nr. 3, 
N otar, prem ier Syndic 1521, 1525, besorgte die Ueber- 
se tzung  der Franchises von A dhém ar Fab ri ins F ranzö
sische (von Jean  Belot veröffentlicht). — 5. P i e r r e ,  
B ruder von Nr. 4, Syndic 1518, 1519, A nhänger des 
Herzogs von Savoyen. — Galiffe : Not. gén. I I I .  — 
RC pub. [C. R.]

M O N  V E R T .  Zweig des neuenburgischen Geschlechts 
C onvert; der 1787 die E rm ächtigung  zur N am ensän
derung erhielt. — 1. S a m u e l ,  1745-29. v i i .  1803, in 
N euenburg, A dvokat, H au p tm an n  und K astlan  des 
T raversta ls 1789 bis zu seinem  Tode, veröffentlichte 
1793 : Nous sommes bien, tenons-nous-y. —  2. C é s a r  
H e n r i ,  Sohn von Nr. 1, 23. v m . 1784-18 . v i. 1848, 
P fa rrer in N euenburg  1807-1829, S tad tb ib lio th ek ar 
1838, Professor der L ite ra tu r am  Collège 1840, an der 
A kadem ie 1842. —  3. C h a r l e s ,  Sohn von Nr. 2, 11. x . 
1842-21 . v. 1904, P fa rre r von R ochefort 1869-1881, 
Professor an der freien theologischen F a k u ltä t  1881-

1904, B ib lio thekar der Société des P asteu rs 1883-1904 
P räsid en t der neuenburg . P fa rre r 1899-1904, veröffen t
lichte u. a. H ist, de la fondation de l ’Église indépen
dante (1898). —  Biogr. neuch. I I .  —  E. Q uartier-la- 
Tente : Farn, bourg, de Neuch. — Livre d’Or de Belles- 
Lettres de Neuchâtel. [L. M.]

M O N Z O N E  ( V E R T R A G  V O N ) .  Siehe V e l t l i n .  
M O O R .  Siehe M o h r .
M O O S .  W eitverb re ite tes, a ltes Geschlecht der S tad t 

Zug. W appen : in R o t au f grünem  D reiberg ein drei
faches K reuz, beg leite t von zwei 
goldenen S ternen. E in  R udolf Moso 
zog von A ltdo rf nach  Zürich, w urde 
do rt 1367 B ürger, wegen eines B ündnis
ses m it O esterreich ab er m it ändern  
des Landes verw iesen und  kam  nach 
Zug. Sein Sohn H e i n r i c h  besass um  
1400 den H of G opplischwand au f dem 
Zugerberg. Aus dem  G eschlecht gin
gen u. a. Ordens- und W eltgeistliche, 
B eam te, Offiziere und K ü n stle r h e r

vor. —  1. K a r l  J o s . ,  16. in .  1665-13 . iv . 1729, P riester, 
P rof. der R h eto rik  und  Schulpräfek t zu Zug, S ta d t
p fa rre r 1719, D ekan 1721, sp ä te r p äp stl. P ro to n o ta r, 
gab 1713 ein Spiel für die stud ierende Jugend  heraus 
( G fr. 17, p . 135). —  2. F r a n z  J o s .  J a k o b ,  16. i .  1766- 
24. I I .  1844, Goldschm ied, Mitglied des G rossgerichts 
1793-1795, des L an d ra ts  1814. — S K L ,  wo ir r t.  F rie 
drich J .  J .  —  3. J o h a n n  K a s p a r ,  21. iv . 1774-21 . v m . 
1835, Maler, zuerst G ardist in Rom , S tad  tra t  in  Zug 
1799-1802, Sp ita lverw alter 1822-1828. Bei ihm  lern te
1825-1826 auch  P au l D eschw anden. —  S K L .  —  4.
K a r l  K a s p a r , 18. n .  1798-25 . m .  1853, Sa lzdirektor 
1829-1853, S tad tp rä s id en t 1848, L and esh au p tm an n  
und O berstlt. —  5. W i l h e l m , 1. x n .  1807-25 . v u . 1874, 
bildete sich als G ardist in R om  zum  Maler aus ; Zeichen
lehrer in Zug 1830, S ta d tra t  1837-1841. —  Zuger N bl. 
1896. —  6. J o h a n n a , 2. n .  1835-1899, Oberin des K lo
sters Mari te O pferung in Zug 1891-1897. —  7. N i k l a u s ,
1. IV. 1844-17 . m . 1899, B ruder von Nr. 6, F ü rsprecher, 
K an to n sra t 1872-1885, V erhörrich ter 1872-1876, Ge
rich tsp räsid en t 1883-1884, N a tio n a lra t 1878-1884. —
8. J o h .  F r a n z ,  * 29. v m . 1854, Maler, w ar 1876-1905 
in M ünchen bes. als P o rträ tm a le r  und Illu s tra to r  tä tig , 
dann in  Adliswil. —  9. J o s e f ,  * 1862, F ü rsprecher, 
R ed ak to r des Zuger Volksblattes 1890-1892, R egierungs
ra t  1894-1898, Po lize ihaup tm ann  der S ta d t B ern 1903, 
f  daselbst 1911. — 10. K a r l ,  * 1878, Maler in M ün
chen. — Vergl. S K L .  —  W . J .  Meyer : Zuger B iogra
phien. [W. J. M e y e r .]

M O O S  ( G R O S S E S ) .  Siehe G r o s s e s  MOOS. 
M O O S ,  von . Fam ilien  der K te  Uri (t) , Luzern, 

Zürich, G raubünden und  U nterw alden .
A. K a n t o n  U r i .  v o n  M oos, VON M o s e ,  d e  M o z z a ,  

die M o s e r  usw. W appen : in  Gold ein steigender schw ar
zer B är, begleite t von einem ro ten  sechszackigen Stern 
im  linken Obereck (V arianten). R itterliches M inisteria
lengeschlecht, das aus dem  M eieram te Silenen stam m en 
dürfte  und L an d rech t in Uri und U rseren besass. Es er
schein t erstm als deutlich  m it —  1. P e t r u s ,  villicus de 
Palude und dessen Sohn H ., Zeugen 1281. — 2. J o h a n n  
erscheint 1285 u n te r  den « hom ines de U rsaria , p e rtin en 
tes ecclesiæ D isertinensi », f  vor 1331. D urch seine 
Söhne (Nr. 3-5) werden die zu W assen, A ltdo rf und 
Urseren sesshaften  H aup tlin ien  des G eschlechts b e 
g ründet. — 3. W a l t e r ,  kaiserl. S ta tth a lte r  in der 
L eventina  um  1300, f  vor 1331. — 4. K o n ra d , erw. 
1309, wird 1317 von K önig Ludw ig von B ayern  an 
Stelle des österr. Parteigängers H einrich von H ospental 
zum  U ntervog t (A m m ann) von U rseren gesetz t und  
m it der erblichen Reichsvogtei über die L even tina  
belehn t. In  K onrad und  dessen A ngehörigen fand  die 
kaiserliche Po litik  am  St. G o tth ard  zur Zeit der w er
denden E idgenossenschaft ihre unen tw eg testen  V er
tre te r  u n te r  den U r n y  Adeligen. — 5. N i k o l a u s ,  
K ustos und U n tervog t von U rseren 1331. — 6.  J o 
h a n n ,  Sohn von Nr. 3 M itstifter der K irche von W as
sen. — 7. J o h a n n ,  1328, Sohn von Nr. 4, R eichsvogt 
von U rseren von 1329 an, Lehen- und P fan d in h ab er 
des L ivinentals, welch le tz te re  R echte  K aiser K arl IV



MOOS MOOS 153
1353 erneuerte . — 8. H e i n r i c h , Sohn von Nr. 4, R it
ter, M itschiedsrichter 1338, 1348, k au ft 1355 die Vog
tei H ergisw il m it hohen und  niederen G erichten. —
9. .Jo s t  (1328-1369), Sohn von Nr. 4, S tam m v ate r der 
L uzerner von M. —  10. J o h a n n  (1338-1346), Sohn 
von N r. 5, U n te rv o g t von U rseren, O bm ann eines 
Schiedgerichts zwischen der A ebtissin  von Zürich u. den 
Meiern von Bürgten u . E rstfeld  1346. — 11. J o h a n n , 
Sohn von N r. 6, Meier von Silenen ca. 1365-1393, U rner 
B ote und  M itschiedsrichter in eidg. Angelegenheiten 
1378, 1391. — Seine N achkom m en lassen sich als 
B auern  in  W assen bis ins 16. Ja h rh . nachw eisen. —
12. J o h a n n  (1370-1402), Enkel von N r. 3, B ürger zu 
Uri u . Luzern, geriet m it seiner Luzerner Gem ahlin 
in  einen E h estre it, den ein Schiedsgericht zwischen 
Schwyz u n d  U nterw alden  1398 beilegte. —  Vergl. Gfr. 
Reg. —  Oechsli: A nfänge, —  Schm id : Gesch. des F rei
staates Uri. — Busser : Gesch. des K ts. Uri. —  von 
L iebenau : Gesch. der Freiherren von A ttinghausen. — 
R. H oppeier : Urseren. —  K . Meyer : Blenio und Le- 
ventina. —  J .  Müller : A usgang ... v. M . (in N bl. von 
Uri 1917). —  M. Schnellm ann : Z ur Gesch. der... v. M . 
(ebendort 1925). — Derselbe in  A H S  1927, p. 153. — 
L L . [ M .  S c h n e l l m a n n .]

B. K a n t o n  L u z e r n .  Fam ilie der S tad t Luzern, die 
vom  gleichnam igen urnerischen M inisterialengeschlecht 
a b s tam m t, um  1330 nach Luzern zog, sich do rt ein

bürgerte  und  rasch  zu 
bedeu tsam er S tellung ge
lang te . W appen : das der 
von M. von U ri. E rs te r  
B ürger von Luzern und 
S tam m v ate r ist —  1. J o s t  
(1328-1369) (s. oben, N r. 9). 
D urch seine Gem ahlin Ca
cilia von F reienbach  w urde 
er 1333 Teilhaber an der 
Vogtei zu M alters u . Gersau, 
B urggraf zu N eu-H absburg  
1334, R itte r  1338, A m m ann 
des S tiftes im  H of 1364, 
1366, 1367, M itschiedsrich
te r  im  M archenstreit zwi
schen Uri u . Schwyz 1348. 
Sohn von N r. 1, K ellner im 

H of 1385, 1391, 1406, v e rkaufte  1390 G erichte und 
S teuer zu Gersau an  die Gem., Vogt zu M alters 1395, 
zu M erenschw and 1398-1400, zu R o th en b u rg  und 
H ochdorf 1405, R a tsh err, R ich ter, L uzerner Bote, 
Schiedsrichter in eidg. A ngelegenheiten . —  3. H e i n 
r i c h  (1339-1386), Sohn von N r. 1, R itte r , K ellner im 
H of 1360, 1376, Vogt zu M alters und nam ens Luzerns 
zu Sem pach 1379, L uzerner Bote und Schiedsrichter 
in eidg. A ngelegenheiten 1381, 1384-1385. t  bei Sem
pach. —  4. P e t e r  (1377-1408), Sohn von N r. 1, A m 
m ann des S tiftes 1391, 1398, Schultheiss zu Luzern 
1395, 1399, 1404, 1406, Vogt zu Rusw il 1392, 1394, zu 
M alters 1395, zu E schenbach 1395-1396, zu R o th en 
burg 1397, zu R o t und  K riens 1401, zu R a thausen  und 
R otsee 1406. — 5. P e t e r  (1408-f 1421), Sohn von Nr. 3, 
K ellner der P ropste i 1413, 1420, Schultheiss 1410, 
1412, 1414, 1416, 1419, L uzerner B ote und M itschieds
rich ter 1413, 1418, 1419, erw arb 1403 von den H erren 
von H ertenste in  Vogtei und G erichte zu Gisikon, H ö
nau und  K leindietw il, w urde B ürger von Zug und 
Besitzer der B urg daselbst. —  6. H e in r ic h  (1387- 
t  1430), Sohn von Nr. 3, A m m ann 1421, 1430, B auherr 
1419, Schultheiss 1415, 1420, 1423, 1425, 1426, 1429, 
H au p tm an n  im  R achezug fü r A rbedo 1425, Luzerner 
Bote und Schiedsrichter 1417, 1419, Vogt zu R o th en 
burg und H ochdorf 1413, 1421, zu M erenschw and 1422, 
1424, e rh ält m it seinem  V ette r W alter von König 
Sigism und den B lu tb an n  von M alters 1427. — 7. U l 
r i c h  (1410-1461), Sohn v.on Nr. 5, K ellner 1431, 1444, 
1461, Vogt zu Ebikon und R otsee 1424, 1436, 1449, von 
1431 an  In h ab er der Vogtei M alters, fü r welche er von 
K önig Sigism und den B lu tb an n  erhielt, v e rkaufte  1424 
an L uzern  Vogtei und Gerichte zu Gisikon, I-Ionau und 
K leindietw il. — 8. W a l t e r  (1421-f  1431), Sohn von 
Nr. 5, K ellner 1420, 1430, erb te  die Feste Zug, K ollatu r

und G üter zu W eggis, sowie die Vogtei M alters (s. N r. 6).
— 9. H e i n r i c h  (1435 - fl4 8 9 ), E nkel von N r. 6, Ge
richtsw eibel, Vogt zu M alters 1473, 1483. — 10. H a n s  
(1469- f  1494), Enkel von N r. 6, Goldschm ied, Gross
ra t, Vogt zu E bikon 1481, von W eggis 1491, 1493

Die heu te  noch b lühenden  v . M. in Luzern b e trach 
ten , nach  neuesten  Forschungen wohl n ich t m it U n
rech t, H ans (Nr. 10) als ih ren  S tam m v a te r und  —  11. 
W i l h e l m  (1531 - f  1567), Goldschm ied, Vogt zu H ab s
b urg  1551-1553, 1555-1557 u. 1559-1561, der 1556 das 
a lte  v. M .-W appen im Siegel fü h rte , als dessen E nkel. D a 
gegen haben  sich, au f Cysat g e s tü tz t, neuere Genealogen 
gew andt, die W ilhelm  zur aus dem M aggiatale s ta m 
m enden Fam ilie A d o lf  ( W appen : eine gotische M ajus
kel A m it un b ek an n ten  Farben) zäh lten , die sich m it 
Goldschm ied H e i n r i c h  A dolf (1497-1534) 1500 in L u
zern e inbürgerte , und  welch le tz te rer von 1502 an 
fast ausschliesslich von Moos g enann t wird (S K L ). 
Von seinen « Söhnen » M e l c h i o r  Adolf (1526 - f  1573, 
von 1561 an fast ausschliesslich A d o lfgen., Goldschmied, 
M ünzm eister 1545, K le in ra t 1555-1573, Vogt zu Mal
ters und L itta u  1561-1564, von Rüssegg 1567-1571 
( S K L )  und obgen. W ilhelm  (Nr. 11), ist ersterer ein 
leiblicher, W ilhelm  aber offenbar n u r  ein Stiefsohn 
H einrich Adolfs und als rech ter von Moos zu b e tra ch 
ten . W ilhelm s Söhne : W i l h e l m , Feldschreiber, Gross
ra t,  und H a n s , Maler ( S K L ) ,  wie der V ater n u r  v . M. 
gen., f  1575 in fran z . D iensten  bei Die im  D auphine, 
w odurch das zeitweilige Z urü ck tre ten  der Fam ilie ein
gele ite t w urde. — K a s p a r , Sohn des vorgen. H ans, 
ist der S tam m v a te r der Z ürcher Linie.

N achkom m en von Nr. 11 : —  12. J o h a n n  M a r t i n , 
Zeugw art und  Schützenm eister, ga lt als V olkslieder
d ich ter, schuf Tragödien, deren m ehrere in Luzern 
au fgeführt w urden und  erstellte  neue Insch riften  für 
die B ilder der H ofbrücke (gedr. 1776). — 13. J o s e f  
L u d w i g , 1768-1828, F ab rik an t, P räsid en t des D is tr ik t
gerichtes 1802, des S tad tgerich tes 1813-1814, Regie
ru n g sra t 1814-1828. — 14. J o h a n n  M a r t i n , 1770-1842, 
B ruder von Nr. 13. K aufm ann, G rossrat 1826-1830, 
P räsid en t des B ez.-Gerichtes Luzern 1827-1830, S tam m 
v a te r  aller je tz t  lebenden v. M. in L uzern. — 15. M a r 
t i n , 1815-1876, Sohn von Nr. 14, P rieste r 1840, Beich
tiger in L uzern  und  in Solothurn , Z en tra lsek re tä r des 
Schweiz. Piusvereins, R ed ak to r der Christi. Abendruhe, 
Verfasser geistlicher S ch riften .— 16. L u d w i g ,  Sohn 
von Nr. 14, 24. XI. 1817-8 . v. 1898, Industrie ller, g rü n -« 
dete in den 1840er Ja h ren  m it seinem  B ruder (Nr. 17) 
die E isenw erke au f der Reussinsel, in Meggen und  in 
E m m enbrücke (spä ter « A.-G. der von Moos’schen 
E isenw erke »), 1891 die « Forstw irtschaftliche  Genos
senschaft von Moos ». G rossrat 1872-1888. — 17. F r a n z  
X a v e r , 1819-1897, Sohn von N r. 14, Industrie ller, 
g ründete  nach seinem A u s tritt  aus der obgen. F irm a 
die Se idenbourettespinnerei in E m m enbrücke. — 18. 
A l b e r t  L u d w i g , 15. v i .  1845-15. x i i . 1918, Sohn 
von Nr. 16, V erw altungsra tsp räsiden t der von M.- 
E isenw erke, M itglied des Gr. und  des K l. S ta d tra ts  
(F inanzdirek tor), G rossrat 1887-1891, O berst, K riegs
kom m issär des IV . A rm eekorps 1892. —  19. E d u a r d , 
Sohn von N r. 16, 19. VII. 1855-30. m . 1911, Ingenieur, 
D irektor der v . M. E isenw erke, G ründer der « A.-G. 
E lek triz itä tsw erk  R a th au sen  », G rossrat 1892-1895. — 
20. R u d o l f  M a r t i n , Sohn von N r. 16, 1858-1885, L an d 
schaftsm aler. — S K L .  — 21. F r a n z  X a v e r , Sohn von 
N r. 17, 26. v i i . 1852-12. n . 1926, D irek to r der F lo re tt
spinnerei E m m enbrücke, O berst der A rtillerie, P la tz 
k o m m andan t von Luzern 1905-1915. — 22. F r i e d r i c h , 
Sohn von Nr. 17, * 15. in .  1857, D irek to r der Schappe
spinnerei in E m m enbrücke, G rossrat 1883-1903, O berst 
der A rtillerie seit 1906. —  23. J o s e f , * 12. i. 1859, 
Sohn von Nr. 17, K unstm aler, seit 1892 in Luzern, E r
finder einer neuen M osaiktechnik, Professor 1916 und 
D irektor der kamt. K unstgew erbeschule in Luzern 1919.
—  SZ G L . —  24. KARL, E nkel von N r. 14, 1858-1923, 
K reisoberförster 1897-1923, A u to ritä t im  A ufforstungs
und V erbauungsw esen. —  Gfr. 1923. — Vergl. im allg. 
LL. — L L H .  — S GB IV. —  Segesser : Rechts geschickte.
— Pfyffer : Geschichte... Luzern I. —  v . Vivis in A H S  
1905. — M. Schnellm ann : Z ur Gesch. der von M . (in

Siegel des Jo h an n  v. Moos 
um  1387.

— 2. J o h a n n  (1373-1408),
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N bl. v. Uri 1925). — Derselbe : Siegel und W appen der 
von M . (in A H S  1927, p. 153). — Derselbe : Die A dolf
frage in  der Genealogie der v. M . — Fam ilienarch iv . — 
Fers. M itteilungen. [M. S c h n e i .l m a m n .]

C. K a n t o n  Z ü r i c h .  G eschlecht der S ta d t Zürich, 
das vom  gleichnam igen L uzerner R atsgesch lech t a b 
s tam m t. W appen  : das der v. M. in Uri und L uzern . —
1. K a s p a r ,  1582- f  1629, C horherr in M ünster 1597, trat, 
zum  P ro testan tism u s über, erh ie lt 1613 das B ürger
rech t von Zürich geschenkt, w ar P fa rre r zu K iburg  
1613, zu W angen 1618, Mitglied der Constafel 1626. 
— 2. D a v i d ,  1729-1786, V. D. M., G ründer und P rä 
siden t der Societas constans 1764, Verfasser versch. 
S chriften , u. a. des A stro n ,-po lit.-h ist,-k irch l. K alen
ders von Zürich 1772-1777 u . eines G rabschriftenbuches 
(1778). — 3. J a k o b  P a u l ,  * 1882, L ehrer und  K u n s t
m aler in W in te rth u r. —  S K L .  — Vergl. L L . — Kel- 
ler-E scher : Prom ptuarium . —  W irz : E tat. — R ied 
weg : Gesch. v. Beromünster, p . 5 0 7 .—  Z T  1921-1922, 
p. 5 ,  13. [ M .  S c h n e l l m a n n .]

D. K a n t .  G r a u b ü n d e n .  S.VONMOOS u. GUGELBERG V.M.
E . K a n t o n  U n t e r w a l d e n .  L andleu te  zu U nterw al

den, K ircher zu Sächseln, -f- Genossen zu S tans. W appen : 
in B lau über grünem  D reiberg ein weisses H arstho rn  
an weissem R iem en, dieser zwischen 2 S ternen. — 1. 
M a r q u a r d , Schiedsrichter 1387. —  2. J o s e f , K irchen

vogt, D elegierter an  den 
K riegsrat nach Zug 1712. 
—  3. N i k l a u s , * 1828, 
R eg .-R at und  M ilitärdi
rek to r 1855, S taa tsan w alt 
1868, E rziehungsrat 1871, 
t  1873. — 4. N i k l a u s , 
1818-1877, L andschreiber 
1843, eidg. S taa tssch re i
ber 1848-1852. R ed ak to r 
einiger Bände der oh- 
w aldn. G esetzessam m lung, 
veröffentlichte  einige A r
beiten  rechtsgesch. In h a l
tes. —  5. P a u l , Sohn v. 
Nr. 4, 1853-1920, des R ats
1883. R eg .-R a t 1889, 
O berstlieut. 1892, L an
dessäckelm eister 1896, 
D irek tor der K antonal-

Paul v o n  Moos. bank  1 8 8 6 ,  L andam m ann
Nach einer Photographie.  1905, 1907, 1909. — Das 

Gesclilecht ste llte  auch 
eine grössere Zahl R atsglieder, Geschworene und 
Geistliche. —  K üchler : Chronik v. Sächseln.—  D er
selbe : Geneal. N otizen .— Obw. Druckerzeugnisse (in 
OG 1904). — D ürrer : E inheit Unterwaldens. — 
T ru ttm an n  :X V n e r  Gerichtin Obw. [ A I . T r u t t m a n n .]

M O O S B R U G G E R .  Fam ilie  von Au im  B re
genzerwald, aus der m ehrere A rch itek ten  und 
S tu ckkünstle r in der Schweiz tä t ig  w aren . Der 
bedeu tendste  u n te r  diesen w ar — 1. K a s p a r ,
* 22. v u . 1656, g e tau ft au f den N am en A ndre
as, der u. a. das K loster und  die K irche von 
D isentis, die K losterk irche von Muri, sowie das 
K loster und  die K irche von Einsiedeln erbau te, 
f  21. v in .  1721. — L. B irchler : Einsiedeln und  
sein Architekt Bruder C. M . —  Derselbe : Die 
Kunstdenkm äler des K ls. Schwyz I. — S K L .  —
[L. B.] — E in in F re ibu rg  v e rb ü rg erte r Zweig 
liess sich do rt nieder m it — 2 J o h . J a k o b ,
* um  1721, t  in F reiburg  am  7. ix . 1784, S tein
hau er und S tuckkünstle r, B ürger von F reiburg  
1756 m it der V erpflichtung der unentgeltlichen 
A usbesserung des H a u p ta lta rs  von S t. N iklaus, 
er a rb e ite te  auch an den Seitena ltären . — 3.
H a n s  N i k l a u s , Sohn von Nr. 2, g enann t la 
moustache, 1770-1812, Mitglied der provisorischen 
R egierung 1798, von General B rune zum  R eite r
offizier e rn an n t, bete ilig te  sich als solcher an 
den Ereignissen von 1799. Als eifriger R evo
lu tio n ä r w ar er der rech te  Arm  des K om m issärs Gas- 
pany . —  4. J o s e p h  Aloys, g enann t M ariani, * 2. x i. 
1829 in F reiburg , Maler, Zeichner, K upferstecher und

Illu s tra to r , reiste  in G riechenland, A frika, Spanien 
und ste llte  1864-1866 in Paris aus, t  1869 in M adrid.
—  5. A d o l p h e , * 31. v m . 1871 in F re ibu rg  (einge
b ü rg e rt in Genf 1871), A dvokat in Genf, Mitglied 
des Gr. R a ts  1901-1904 und  1907, M itarbeiter am  JG ,  
C hefredakteur des Genevois 1902, f  26. m . 1910. — 
A S  H F  IV, 244 ; V I, 349. —  S K L .  —  É tr. frib. 1911, 
1915-1916. —- F A  1903. —- La Liberté, 1910, N r. 71,
72. —  S taa tsa rch . F reiburg .

Zu den M. aus dem  Bregenzerw ald gehören auch  :
—  E u s è b e , 1673-1742, B arfiisser in F reiburg , der m eh
rere K löster in D eutsch land  und dasjenige von F re i
burg  (1713-1725) b au te . — L é o p o l d , ' *  24. i. 1796 in 
K onstanz, M athem atik lehrer am  Lyceum  in K onstanz, 
an  der aargauischen K antonsschu le  1830, Verfasser 
m ehrerer W erke ü ber M athem atik , t  12. v m . 1864 in 
A arau . — A D B . —  Progr. d. A aarg., Kantonsschule 
1865. —  S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.]

M O O S B Ü H L  (K t. Bern, A m tsbez. F rau b ru n n en , 
Gem. Moosseedorf). Landansiedelung des ausgehenden 
M agdalénien m it R enntier, vielleicht auch E isfuchs, 
W ildpferd und  R eh. Die Stelle w urde 1860 von Dr. J .  
U hlm ann  en td eck t und  als ä lteste  Ansiedelung im  
G ebiete des Moossees und zwar als eine S ilexw erkstä tte  
bezeichnet. 1924 gelang es f  Dr. F . K ö n ig in  Schönbühl, 
die Stelle im Gelände w ieder aufzufinden. D am it se tz
ten  die G rabungen des historischen M useums in Bern 
(seit 1924) ein, die neben den Form en des ausgehenden 
M agdalénien wie K ernstücke, Schaber, K lingen, B oh
rer, Spitzen, Sticheln und M esserchen m it abgestum pf
tem  R ücken auch  m assenhafte  Scherben und v e rm u t
lich ein S te inbeilb ruchstück  ergeben haben . D araus 
d a rf m an  den Schluss ziehen, dass die Siedelung bis in 
die Steinzeit hinein besiedelt w ar. Ausser einem Pfo
stenloch, einer H erdgrube m it K ohle von B uchenholz, 
einer Feuergrube m it R enntierknochen  und einem 
W assersam m ler sind au f der ganzen F läche Spuren 
eines S te inpflasters festgeste llt w orden. Die S ta tion  
ist w ichtig  fü r die K enntn is der U ebergangszeit vom  
Palæ olith ikum  zum  N e o lith ik u m .— L it. in den Jahr
büchern des hist. M useum s Bern, 1924 f f .—  A rt. M o o s 
s e e d o r f .  [O. T s c h u m i . ]

M O O S B U R G  (T hurgau). Siehe G ü t t i n g e n .
M O O S B U R G  (K t. Zürich, Bez. Pfäffikon, Gem. 

Illnau . S. G LS). B urgruine und W eiler. W appen  der 
Burg (nach G. E dlibach ) : b laue doppeltürm ige B urg 
in Silber. Am 5. VI. 1254 erw arb G raf H a rtm a n n  der 
Aeltere von K iburg  tauschw eise vom  A bte von S t. J o 
han n  im  T h u rta l das G rundstück , au f dem  er die Moos

burg  (caslrum M oseburc) fü r seine Gem ahlin M argare
th a  von Savoyen e rbau te . G raf R udolf von H absburg  
rau b te  ih r vorübergehend die B urg sam t Zubehör. 1301

Schlossruine Moosburg. Nach einem Kupfers tich der Topographie  
von D. Herrliberger.
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besitz t offenbar Jaco b  von S ch la tt die M oosburg ; er 
heisst 1302 Jacob  von M oseburg. Seither besassen die 
H erren  von S ch latt, auch  Spiser von K iburg  gen., die 
B urg als österr. Lehen. Im  Sem pacherkriege 1386 n a h 
m en die Z ürcher die Burg ein. D urch V erpfändung 
gelangte sie um  1395 von den S ch la tt an  die ver
w and ten  Ju n k e r  Schwend von Zürich und  w ar von 
1398 an  offenes H aus fü r die Zürcher. Der erste zürch. 
L andvog t au f der K iburg  (H ans Schwend) w ohnte in 
de r M oosburg ; ihm  w urde sie im  Mai 1444 von den 
Eidgenossen zerstö rt. D er H errschaft und des B urg
sta lls wird noch 1531 gedach t. Im  O ktober 1896 ve ran 
s ta lte te  die Schweiz. G esellschaft fü r die E rh a ltu n g  der 
h isto r. K u n stdenkm äler A usgrabungen ; die Funde, 
d a ru n te r ein seltener E isen liu t, liegen im  Landes
m useum . 1911 ging der B urghügel an  die A ntiquarische 
Gesellschaft in Zürich über. — Vergl. UZ. — Stum pfs 
Chronik  I I ,  p . 104. — D. H errliberger : Topogr. I. — 
L L .  —  A S A  1897, p. 7. — M A G Z  23, p. 348 (8). — 
Winterthurer Volksblatt 1896, Nr. 92. — Jahresberichte 
der A n tiq u ar. G esellschaft in Zürich. — N bl. der 
Stadtbibi. Zürich  1901, 20. — Geschichtschreiber d. 
deutschen Vorzeit 75, p. 70, N ote 3. —  J .  D ierauer : 
Zürcher Chronik. — Habsb. Urbar. [F. H.]

M O O S E R  und M O S E R .  Fam ilien des K ts . G rau
bünden . L etz te re  w urden nach  dem  Gesetz über die 
E inbürgerung  der H eim atlosen  von 1856 in Obervaz 
eingebürgert. F am . dieses N am ens sind übrigens auch 
von ausw ärts eingew andert. —  Die Fam ilie  Mooser 
in  M aienfeld kam  1856 aus dem  W eisstannen ta l und 
b ü rg erte  sich daselbst ein. —  A n t o n ,  * am  29. XI. 1860 
in  Maienfeld, bedeu tender K unstschlosser, befasste sich 
m it dem  S tud ium  der Burgen und der H erald ik  und 
veröffentlichte seit 1915 im  B M  eine grössere Zahl 
M onographien über die B ündner B urgen. B esitzer einer 
g rossen  herald ischen Sam m lung. W appen : in R o t ein 
weisser Schrägen, belegt m it goldener Pfeilsp itze. — 
A H S  1910, p . 231. —  F o rt. Sprecher : Kriege und  Un
ruhen  I I ,  75. — Pers. M itteilungen. [L. J.]

M O O S L E E R A U  (K t. A argau, Bez. Zofmgen. S.
-G L S ). Gem. und  D orf in der K irchgem . K irchleerau, 
m it dem  es zur H errschaft R ued gehörte (bezügl. der 
h ohen  G erichte von 1415 an  zum  heroischen O beram t 
Lenzburg). W appen  (1683) : in W eiss ein n a tü rlich er 
Moosweih. —  Merz : Gemeindewappen. —  A SA  n . F. 
V II, 129. [D. S.]

M O O S S E E D O R F  (K t. Bern, A m tsbez. F ra u b ru n 
n en . S. GLS). Gem. und  D orf in der K irchgem . M ün
chenbuchsee. A uf dem  Gebiet der Gem. M. liegt ein 
von Dr. U hlm ann  1856 en tdeck ter P fah lbau , der in 
eine östliche S ta tion  am  Ausfluss der U rtenen  und  eine 
w estliche am  U rtenenkanal zerfällt. Zu der östlichen 
S ta tio n  fü h rte  ein b rü ck enartiger Zugang von u n 
sicherer Länge u. 10 Fuss B reite . Die A usgrabungen 
erfolgten 1856-1868 durch  Dr. J .  U hlm ann . Neuere 
U ntersuchungen  fü h rten  die Organe des h isto r. Mu
seum s in Bern 1919 und 1922 durch . G estü tz t au f die 
U n tersuchung  der F unde kann  m an entgegen der ä lte 
ren M einung den P fah lbau  in das m ittle re  und  spätere  
N eolith ikum  setzen, wogegen er im  E ndneolith ikum  
n ich t m ehr besiedelt w ar. Diese Auffassung g ründet 
sich  au f das S tud ium  der H austiere  und die W erk
zeugform en. Dagegen ergab die Pollenanalyse durch  
Dr. P . Keller B esiedelung am  E nde der Stein- und  im 
Anfang der B ronzezeit. E in frühbronzezeitl. P fah lb au 
schädel aus der Gegend der M oospinte k ö n n te  m it 
der S ta tio n  in Z usam m enhang stehen . — W eitere 
Funde : um  1851 Spuren einer bronzezeitlichen Glos
serei im  sog. Zihlwald ; zwei R an d äx te  und  ein B ron
zedolch au f den S eem atten . —  S. A rt. M o o s b ü h l . 
— H . Gum m el : Der Pfahlbau Moosseedorf (H annover 
1923). —  Jahresber. H ist. M us. Bern  1919, 1922. — 
F. K önig und  F. N ussbaum  : Neue Beiträge zur H ei
m atkunde des Moosseetales (Pionier 1926 und 1927).— 
V S N G  105, p . 230. —  J S G U  16 u. 17. —  A S A  n . F . 

27, p. 79.—  P . K eller : Pollenanalyt. Untersuchungen an 
Schweizerm.ooren. —  O. Schlaginhaufen : Pfahlbau
schädel von M .  —  [O. T.] — M. trä g t  seinen Nam en 
zum  U nterschied  von Seedorf bei A arberg. Es ist 
S tam m o rt der H erren  von Seedorf m it dem Zunam en

Moser (M o sarius). U lrich von S. oder Moser, R itte r, 
s t r i t t  sich 1242 wegen des K irch en p a tro n a ts  zu M. m it 
dem  P rio ra t au f der S t. Petersinsel. 1256 tau sch te  er 
die K irche, die B urg und  den See zu M. gegen andere 
B esitzungen an  das Jo h an n ite rh au s  M ünchenbuchsee. 
In  der R eform ation  gelangten  sie an B ern ; die K irche 
w urde Filiale von M ünchenbuchsee. B ern tau sch te  1721 
das D orf und  die G erich tsbarkeit zu M. gegen die H e rr
schaft Illiswil an  H ieronym us von E rlach . Dieser 
verein ig te die G erich tsbarkeit zu M. m it seiner H e rr
schaft W il (Hofwil). 1823 t r a t  sie E m anuel von Feilen
berg dem  K t. Bern ab . — Die a lte  K irche zu M. weist 
schöne G lasm alereien auf. —  FR B . — Ja h n  : Chronik. 
— v. M ülinen : Beitr. I I I .  — Lohner : Kirchen. — 
T horm ann  u . von M ülinen : Die Glasgemälde der bern 
Kirchen. —  Das A m t F raubrunnen  (1925). [H. Tr.]

M O R A .  Geschlecht von P lurs ; leidenschaftliche 
A nhänger Spaniens und  heftige Feinde der P ro te s tan 
ten  und der bündnerischen A m tsleu te . J o h a n n  P e t e r  
w urde 1617 zu Chur gefo ltert. —  G a u d en z  liess sich 
Com missari von Cläven nennen und w irk te  energisch 
für die A usweisung der P ro te s tan ten . Beim siegreichen 
Feldzug des M arquis de Coeuvres 1625-1626 bilde te  er 
die Spitze der D epu tie rten , die um  Schonung des 
S täd tchens Cläven b a ten . N ach Sprecher beteiligte er 
sich an  der grässlichen E rm ordung  der beiden Bergel
ler C u rtab a tti und B ajaccha in  Cläven 1639. — F ort. 
Sprecher : Kriege und Unruhen. [L. J.l

M O R A L I S C H E  G E S E L L S C H A F T  ( T O G G E N -  
B U R G  I S C H E ) , gegr. 1767 vom  L andschreiber 
A ndreas G iezendanner in L ichtenste ig  als Lesezirkel 
und F reundeskreis hervorragender reform ierte r Tog- 
genburger. Sie v e rb re ite te  sich ü ber die ganze L an d 
schaft, h a t aber nie m ehr als 40 M itglieder gezählt und 
förderte  gleich der H elvetischen Gesellschaft au f kon
fessionellem  Boden hum ane und patrio tische  B estre
bungen im  « V aterlande » Toggenburg. Das einzige 
« plebeische », aber neben Gregor Grob das geistig 
bedeu tendste  M itglied w ar U lrich B räker. Pause in 
den bew egten Zeiten 1791-1797, völliger Z usam m en
bruch  1798, schwaches W iederaufleben 1820 und  defi
n itiv e r Schluss um  1828. Ih re  E rb in  w urde die heu te  
nach existierende, volkstüm lichere « L iterarische Ge
sellschaft ». —  L L H . —  D ierauer : Die T. M . G. (im 
St. Galler Nbl. 1913). [Bt.l

M O R A N D .  Fam ilien der K te . F reiburg  und W al
lis.

A. K a n to n  F r e ib u r g .  Bürgerfam ilien von B otte- 
rens, Greyerz, Noréaz, Le Pâquier, La Tour de Trêm e 
und Vallon ; M. erscheinen in F reiburg  schon 1385, in 
Greyerz 1513. W appen  : gev ierte t, 1 und 4 in W eiss 
ein M ohrenkopf m it b lauer Binde ; 2 und 3 in Gold 
eine grüne T anne au f grünem  D reiberg. —  1. J a c q u e s  
T h é  od  u l e , Priester, Seelsorger der U rsulinerinnen in 
F reiburg , C horherr von St. N iklaus 1679, O rganist 
1685, t  1707. — 2. ÉL IE ,  * 1875, P riester, Professor 
am  Collège S t. Michel, Verfasser m ehrerer W erke über 
den hl. P e ter Canisius. —  Vergl. M D B  X X II I .  — 
B rasey : Le Chapitre de St. Nicolas. — S taatsarcli. F re i
burg . [ J .  N.]

B. K a n to n  W a ll is .  Fam ilien von Siders, R iddes, 
Bagnes und M artinach. Im  15. Ja h rb . w aren  die M. 
nu r B ürger von M artinach, wo m ehrere von ihnen das 
A m t eines Syndics in n eh a tten . N ach einem  U nterb ruch  
von zwei Ja h rh . erscheint das Geschlecht d o rt w ieder 
gegen E nde des 18. Ja h rh . — 1. J o s e p h , 1740-1809, 
aus B iot (H ochsavoyen), B ürger von M artinach 1803.

Aelterer Zweig. —  2. J e a n  V a l e n t i n , E nkel von 
N r. 1, * 1792, P räsid en t v. M artinach fa st ohne U n te r
bruch  1841 bis zu seinem  Tode, P räsid en t des « Comité 
de M artigny » 1844 ; O berstlieu tenan t. — 3. A d o l p h e  
B r u n o  V a l e n t i n , Sohn von Nr. 2 *1825, des Gr. R ats 
1873-1874, S tän d era t 1852-1854, Mitglied des B ezirks
gerichts. — 4. J o s e p h , * 1865, Archäolog, K onser
v a to r des historischen Museums au f Valeria. —  5. 
G e o r g e s  A l e x i s , 1871-1918, P räsid en t von M artigny- 
Ville 1905-1918, P räsid en t des Grossen R a ts  1918. —
6. M a r c  Ch a r l e s  J u l e s , * 1888, A dvokat, P räsiden t 
von M artigny-V ille 1921, P räsid en t des Grossen R ats 
1926.
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Jüngerer Zweig. — 7. J ea n  P h il ip p e , Sohn von N r 1, 

1773-1856, N otar, N ationalagen t 1799, P rä s id en t des 
Zendens 1802, Mitglied des G eneralrats des D epar
tem ents Sim plon, P räsid en t des K ts . und  Maire von 
M artinach u n te r  dem  K aiserreich, S ta a ts ra t  1820 und

T agsatzungsgesand ter, wi
dersetz te  sich den separa
tistischen  U m trieben  des 
Generals T ureau und  über
nahm  in der Folge m ehrere 
schwierige Missionen in 
F rankreich . —  8. A l 
p h o n s e , Sohn von Nr. 7,
1809-1886, sehr tä tiges 
M itglied des Comité der 
« Jungen  Schweiz » von 
M artinach 1844, R edak
to r  des Écho des A lpes, 
des Organs der gen. Ge
sellschaft. —  9. R o b e r t , 
1852-1897, Sohn v. Nr. 8, 
R ed ak to r des Confédéré 
du Valais, des Gr. R ats 
1885-1886. [D. S.]

M O R A R D .  Sehr alte 
Fam ilien des Grcyerzer- 
landes (Freiburg), e rw ähnt 
in V illarim boud gegen 
1200, in B otterons 1375, 

in Greyerz 1335, in Gerniat und Broc seit dem  15. 
Ja h rh . P i e r r e  M. w ar 1476 Syndic und G ouverneur 
von Greyerz.

Zum Geschlecht von Gum efens, das von einem der 
obigen ab stam m t, gehören : —  1. L u c i e n , * 11. m . 
1839 in É pagny , f  31. in .  1894 in Bulle, A dvokat in 
Freiburg , dann in  Bulle, Chef der rad ikalen  P a rte i des 
G reyerzerlandes, M itbegründer der Z eitung La Gruyère 
1881, die er einige Ja h re  lang  allein fü h rte . — 2. L ou is , 
B ruder von Nr. 1, * 31. x . 1850, t  in Bulle 1. VH. 1914 ; 
N otar, P räsiden t des Bezirksgerichts von Greyerz 1877- 
1914, des Gr. R ats 1877-1881, 1886-1896, 1898-1914 
(P räsiden t 1901, 1906, 1909, 1912), Chef der konserva
tiven P a rte i des G reyerzerlandes, eifriger F örderer der 
freiburgischen E isenbahnunternehm en. — 3. P a u l , 
Sohn von N r. 2, * 5. XII. 1879 in Bulle, A dvokat, des 
Gr. R a ts  seit 1915, N a tio n a lra t seit 1920. — 4. S t é 
p h a n e , Sohn von Nr. 2, * 1880 in Bulle, D om inikaner 
in Graz 1902-1918, Professor der Philosophie am  Col
lège S t. Michel seit 1918, V erfasser einer S tudie über 
P e ter Rosegger, sowie verschiedener philosophischer 
und literarischer Schriften.

Zum Geschlecht v . P o n t en Ogoz gehört — A n t o i n e , 
* 1869, des Gr. R ats 1901-1921, V erw alter der A nsta l
ten Marsens und H um ilim ont seit 1919, V izepräsident des 
Schweiz. M ilchproduzentenverbands, Mitglied des Zen
tralkom itees des Schweiz. B auernverbandes, P räsiden t 
der kan tonalen  V ereinigung der landw irtschaftlichen  
G enossenschaften. — Vergl. G um y : Regeste d'Haule- 
rive. — Dellion : Diet. —  M D R  X, X I, X X II , X X III .  
— J . H . T horin : Notice sur Gruyère. —  Ë tr. frib. 1895, 
1915-1916. —  M onat-Rosen  1913-1914. — Rev. des fa
milles 1914, p. 417 ; 1920, p . 55. — La Gruyère 1894, 
N r. 45. — La Liberté, Le Fribourgeois und Freib. Nach
richten, Ju li 1914. — S taa tsa rch . F reiburg . |G. Cx.l

M O R A T .  f  F reiburgergeschlecht, das seit dem  15. 
Ja h rh . in  L en tigny  erw ähn t wird und  1560, 1584 usw. 
ins freiburgische B ürgerrecht aufgenom m en w urde. 
W appen  : gespalten  von R o t m it silbernem  Vogel und 
von Silber m it schw arzem , aufgerich te tem  Steinbock 
über grünem  D reiberg. —  1. J e a n ,  einer der S tifter 
der S t. C laude-K apelle in L entigny  1499. —  2.  C l é m e n t ,  
Cisterzienser, Seelsorger des K losters Fille-D ieu, A bt 
von H au teriv e  1703-1715, zeichnete sich durch seine 
Fröm m igkeit und S parsam keit aus. — 3. N i c o l a s ,  
S ta tth a lte r  des L andvogts von M ontagny und  K astlan  
von Middes 1694. —  4. J o s e p h  N i c o l a s ,  Sohn von 
Nr. 3, * 1694, K urial von M ontagny 1716, K astlan  von 
T orny le G rand, t  1768, errich te te  eine S tiftung  zu 
G unsten  arm er Lehrlinge der Vogtei M ontagny. — 
Dellion : Diet. V II. —  J .  Genoud : Hauterive  (in Rev.

Suisse cath. X V II). —  L. Genoud : M anuel des œuvres.
—  F rancey  : Notice sur la rente M orat et son fondateli- 
(in Rev. Suisse cath. X V II). [J. N.]

M O R A T E L  ( M o r a t t e l ) .  W aad tlän d er Fam ilie  
in  Sédeilles seit 1414. Aus einem  ih rer Zweige gingen 
N otare  und M agistraten  der S ta d t P ayerne he rv o r ; 
1590-1630 besass sie die H errschaft Rössens. Aus einer 
ändern , in Sédeilles angesiedelten Fam ilie s tam m t — 
J a c q u e s  L o u i s ,  1809-1866, L ehrer am  Collège von 
Orbe, dann R e d ak to r der Gazette de Lausanne  und 
anderer Zeitungen, N euherausgeber des Le Conserva
teur suisse  des D ekans Bridel und einer verbesserten  
Ausgabe des Geogr.-statist. Lexikons von L u tz , be
sorgte die V eröffentlichung der Bibliothèque romane 
de la Suisse  und hin terliess das unvollendete  Vocabu
laire du patois romand, sowie G edichte, K irchen- und 
V aterlandslieder. — de M ontet : Diet. —  [M. R.] —  Nl- 
k l a u s ,  von Peterlingen , w urde B ernburger und  Lehen- 
kom issär, M itglied der CG 1593, f  1597. Sein Sohn — 
D a n i e l ,  der CG 1612, en tse tz t, 1622 aber begnad ig t, 
f  1627. W appen  (in der K irche von Belp) : in  R o t ein 
weisser H irschkopf m it gelbem  Geweih, ü b e rh ö h t von 
einer weissen Lilie. —  Gr. [H. T.]

M O R A X .  Vor 1595 in Mex eingebürgerte  Fam ilie 
des K ts . W aad t. — 1. J o s e p h ,  1831-1898, G rossrat, 
P rä fek t von Morges ; D ichter. —  2. J e a n  M a r c ,  18. v . 
1838- 1. i. 1913, A rzt in Morges, Chef des kan tonalen  
S an itä tsd ienstes 1893-1912, verfasste  Cadastre sanitaire  
du canton de Vaud  ; La santé publique dans le canton 
de Vaud. E h ren b ü rg er von Morges 1908. —  3. J e a n  
C h a r l e s ,  Sohn von N r. 2, * 16. ix . 1869 in Morges, 
D ekorationsm aler in Morges und  Paris, zeichnete die 
T rach ten  der A rm aillis  in der O péra Comique von Paris 
und  m alte  die m eisten D ekorationen des Jo ra t-T h ea te rs .
— 4. R e n é , B ruder von N r. 3, * 11. v. 1873 in Morges, 
D ram atiker, Schöpfer des Jo ra t-T h e a te rs  in Mézières, 
wo er folgende Stücke aufführen liess : Henriette (1908) ; 
La dîme (1908) ; Aliénor  (1910) ; La n u it des Quatre- 
Temps (1912) ; Tell (1914) ; Le roi David  (1921) ; 
Davel (1923) ; Jud ith  (1925) ; verfasste  auch  das L i
b re tto  des W inzerfestes 1905 und  versch . M arionetten
th ea te rs tü ck e . [A. B.]

M O R A Z .  Sehr altes adeliges G eschlecht von E sta- 
vayer le Lac, das E nde des 14. Ja h rh . erlosch. —  P i e r r e ,  
Ju n k e r von E stav ay er, Schiedsrichter 1311. —  H e n r i ,  
Ju n k e r, t  vo r 1389, le tz te r  des G eschlechts, verm achte  
seinen Besitz dem  G irard von M oudon. —  G rangier : 
A nnales  und  genealogische N otizen. [H. V.]

M O R B E G N O .  K l. S täd tch en  im  u n te rn  Terzier der 
L andschaft Veltlin (Ita lien ). Die B urg gleichen N am ens 
w urde 1521 von den B ündnern  anlässlich des Müsser- 
krieges zerstö rt. 1531 fiel M. neuerdings in die H ände 
des Jo b . Jak o b  von Medici. Auch in den W irren  w urde 
m ehrfach  um  M. gekäm pft, so 1624 und  1635. M. w ar 
der Sitz eines b ü ndn . L andvogtes, eines sog. P o d esta ten .
—  LL. —  G. Jo h an n  Guler von W eineck : Veltlin, p . 31.
—  F o rt. Sprecher : Pallas Rhaetica. —  Derselbe : Kriege  
u. Unruhen. [L. J.]

M O R B I O  I N F E R I O R E  (K t. Tessin, Bez. Mendri- 
sio. S. G LS). Gem. und  P farre i. M orbio Sublerior 1148 ; 
Morbio de Subtu  1360. 1851, 1913 und  1920 en tdeck te  
m an in M. röm ische oder p räh isto rische G räber, 1920 bei 
Boffalora die U eberreste  einer röm ischen Villa und  röm i
scher T herm en. Die Gem einde wird schon im  14. Ja h rh . 
erw ähn t. Die Gesch. von M. is t z. T. m it der seines 
Schlosses v e rk n ü p ft. N achdem  Franchino  R usca, der 
G raf von Locarno, im  K am pf gegen Como bei Chiasso 
geschlagen w orden w ar, zog er sich 1448 au f dieses 
Schloss M. zurück. Es w urde von den L euten  von Corno 
erobert, die sich darin  gegen die S forzapartei ve r
schanzten , aber letz te re, im  K am pfe gegen die am bro- 
sianische R epublik  siegreich, übergab  R usca das Schloss, 
um  es am  19. ix . 1450 w ieder zurückzunehm en. 1467- 
1468 b rach  ein neuer S tre it zwischen der herzoglichen 
K am m er u n d  der Gem. Mendrisio wegen des Lehens von 
M. aus. E in erstes U rte il te ilte  M. Mendrisio zu, dann 
w urde es um  10 000 fl. v e rk au ft ; 1473 gab der 
Herzog Morbio dem P ie tro  da Oli, und  1482 ging das 
Lehen an  R oberto  Sanseverino über. Das Schloss soll 
gegen 1516 von den Schweizern zerstö rt worden sein.

Jean  Phil ippe Morand. 
Nach einem Aquarell Von 

Jos. Morand.
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— K irchlich gehörte M. u rsp r. zu B alerna und  w urde 
1776 zur P farrgem . erhoben. Die a lte  U nterpfarre ik irche 
geh t au f das J a h r  1309 zurück ; sie w urde 1550, 1670 
und 1750 re s tau rie rt und b eherberg t ein Prozessions
kreuz von 1360, sowie Fresken  aus dem  15.und  17. Ja h rh . 
Der Bau der heu tigen  P farrk irche , die in der N ähe der 
Schlosskapelle s teh t, w urde 1595 begonnen (R estau rie 
rung  1924). Die S. Roccokapelle wird 1591 erw ähn t. 
Bevölkerung : 1671, 359 Fin w. ; 1801, 471 ; 1920, 980. 
T aufreg iste r seit 1611, E hereg ister seit 1613, S terbere
g ister seit 1658. — Per. d. Soc. stor. Com. I I ,  IV . —  Hiv. 
arch. com. 1913, 1919-1921, 1925. —  M onti : A tti.  — 
S. B orrani : Ticino sacro. —  L avizzari : Escursioni. — 
G. Sim ona : Note di arte antica. —  C. G randi : S. M aria  
dei M iracoli. —  BStor. 1895. [C. Trezzini.'J

M O R B I O  S U P E R I O R E  (K t. Tessin, Bez. Men- 
drisio. S. GLS). Gem. und  P farre i, die u rsp r. zu B a
lerna  gehörte . 1591 bildete sie zusam m en m it Sagno 
eine U n te rp fa rre i ; dieses D orf tre n n te  sich 1802 da
von. Die schon in 16. Ja h rh . genannte  P farrk irche 
besitz t S ta tu te n  von Silva. P est 1631. Bevölkerung : 
1643, 232 E inw . ; 1920, 338. T aufreg ister seit 1650, 
S terbereg ister seit 1634. — M onti : A tti.  —  A. Baroffio: 
M emorie storiche. —  BStor. 1904. [C. T.]

M O R C O T E  (K t. Tessin, Bez. Lugano. S. GLS). 
Gem. und P farre i. Murchote 1450 ; Murcho 1469 ; 
Morco 1478. W appen : gete ilt, oben eine au f kauerndem
Schwein sitzende F rau , un- 
terschw ein (Siegel des 15. 
der In sch rift : Antico  borgo 
ner : gespalten  von R o t und 
m it einem  seine Ju n g en  säu- 
terschw ein. 1479 w erden in 
w ähn t ; ein T urm  aus dem  
Ja h rh . w urde im  19. Ja h rh . 
dehaus u m gebau t. M. um -

ten  ein M ut- 
Ja h rh . m it 
Morco). Pan- 
G rün, belegt 
genden M ut
ivi. M auern er- 
14. oder 15. 
zum  Gem ein
fasste  bis 1803

Die Kirche Sta. Maria in Morente. Nach einer Zeichnung 
von J .  R. Rahn.

Vico-Morcote, w enigstens von 1412 an und b ildete  eine 
vom  Val Lugano g e tren n te  Gem. m it einem P odesta ten  
an der Spitze, der die Z iv ilgerich tsbarkeit ausüb te . 1412 
gew ährte Philipp  M aria V isconti Morcote w ichtige P riv i
legien ; so w ar es nam en tlich  n u r dem  Herzog u n te r
s te llt und  gegenüber Lugano und  Corno unabhängig , 
genoss Zollfreiheit, w ählte  den P o d esta ten  und besass 
das F ischereirecht im  See. M. w ar im  15. Ja h rh . einer 
der M itte lpunk te  der W elfen im  Val Lugano u. hu ldig te  
dem gleichen Souverän : den Herzogen von M ailand, 
den Sanseverino und  Sforza. Das aus dem  12. Jah rh . 
stam m ende Schloss w urde 1448 von F ranchino  R usca 
erobert, der es aber im  gl. J . noch Corno ab tre ten  m usste.

Es w urde 1467, 1482 und  1484-1485 belagert. 1499 
w urde M. von den T ruppen  Ludw igs X II .  b ese tz t ; 
ein J a h r  sp ä ter nah m  M. an  der P lünderung  von L u
gano teil. Von den Schweizern 1512 bese tz t, ging es 
nach der Schlacht bei M arignano an  die F ranzosen 
über, aber 1517 w ar es schon w ieder u n te r  Schweiz. 
H errschaft. 1513 w urde die A usrüstung  des Schlosses 
nach Lugano v e rb rach t und  im  gl. J .  gaben  die Schwei
zer das Schloss au f ; 1517 tra te n  sie es jedoch  an 
Francesco Paleari ab. 1740 w ar das Schloss eine R u ine; 
doch besteh t noch heu te  im  Dorfe der von 1537 s ta m 
m ende Palazzo Paleari. U n te r der Schweiz. H errschaft 
ü b te  der P o d esta t von M. die Z ivilgerichtsbarkeit 
un besch ränk t aus, ebenso die G erich tsbarkeit in u n te r
geordneten  K rim inalsachen. Die Gem. zahlte  den 
souveränen K an tonen  320 Pfund  S teuern  ; ihre F ischer 
genossen au f dem  ganzen See das steuerfreie Fische
reirecht. Im  14. Ja h rh . h a tte  die Gem. die V erpRich
tung, der S ta d t M ailand zur F asten ze it Fische zu 
liefern ; im  16. Ja h rh . besass M. zusam m en m it Melide 
und  Bissone das Monopol der F ischlieferung an  L u
gano. — K irchlich gehörte  M. zuerst zur St. Lorenzo- 
kirche von Lugano ; sp ä te r b ildete  es m it Vico-Mor
cote und  C arab b ietta  eine U nterpfarre i. Vico-Morcote 
löste sich 1582 davon ab, und  1635 w urde M. eine 
eigene Pfarrgem einde. E in  Sp ital regu lierte r A ntonier- 
C horherren b estan d  in der N ähe der a lten  S t. A ntons
kapelle, die nach  der U eberlieferung die erste  K irche 
von M. gewesen sein soll. Das Spital bestan d  1591 n ich t 
m ehr. Die P fa rrk irche  S. M aria del Sasso, die au f das
13. Ja h rh . zurückgehen soll, w urde 1462 u n d  1748- 
1750 u m gebau t. Sie b esitz t Fresken von 1513 u n d  einen 
sehr schönen T urm  im  R enaissancestil. Die Kapelle 
S t. A ntonius von P ad u a  und die von St. Rochus 
s tam m en aus dem  16. Ja h rh . Die M onum entaltreppe 
m it 403 S tufen , die zur P fa rrk irche  fü h rt, w urde 1718 
von D avide F ossati erstellt. P e s t 1422, 1431, 1432, 
1438, 1469. Am  10. ix . 1862 stü rz ten  m ehrere H äuser 
in den See. E hereg ister seit 1666, S terbereg ister seit 
1691. Bevölkerung : 1591, ca. 500 E inw . ; 1801, 342 ; 
1920, 514. —  BSfor. 1879-1884, 1891, 1892, 1895, 1896, 
1926. —  A S  I u n d  I I .  —  A L IS  1923. —  A SA  1912. —  
M onitore di Lugano  1920-1922. —  Period, d. Soc. stor. 
com. I, I I ,  IV . — M A  GZ X X I. — W eiss : Tessin. 
Landvogteien. —  E. P o m e tta  : Come il T icino. — 
M onti : A tti.  —  G. Casella : Carona, Morcote e Vico-M or
cote. —  R ahn  : I  M onum enti. —  Derselbe : W ande
rungen im  Tessin. — Oldelli : D izionario. —  L. B ren
tani : M iscellanea storica. [C. Trezzïni.]

M O R C O T E .  Mehrere Tessiner K ü nstle r sind n u r 
u n te r  dem  N am en ihres Dorfes M orcote b ek an n t. E i
nige w erden u n te r  ihrem !V ornam en angegeben (s. A rt. 
A l b e r t o  ; A n t o n i o  ; G a s p a r e ,  P i e t r o ) .  —  1.  Z u a n  
oder G iovanni von Mor
cote, A rch itek t und  B au
m eister in  Venedig gegen 
1539. — 2. G i o v a n n i ,
B ildhauer, 1522-1539 in 
Venedig erw ähn t, ebenso 
ein B ruder L o r e n z o ,  Bild
h au er 1521-1531. — 3. A n 
g e l o ,  auch Angelo de Cor
teselle genann t, A rch itek t 
in Venedig 1567-1577. —
S K L .  —  A rch. stor. lomb.
X II. —  P ao le tti ; L ’ar- 
chitettura e la scultura a 
Venezia. [C. T.]

M O R D A G N E  (K t.
W aad t, Bez. Y verdon,
Gem. Y vonand . S. G LS).
W eiler, wo m an  bedeu
tende  U eberreste  röm i
scher B au ten  en td eck t 
h a t.  — Vergl. A rt. Y vo- 
N A N D .  —  D H V .  [ M .  R . ]

M O R D A S I N I .  Fam ilie von Comologno (Tessin). 
—  1. P aolo , * 1830 in Comologno, t  17. x ii . 1882 in 
Locarno, A dvokat, Sek re tär des öffentlichen W ohl
fahrtsausschusses anlässlich des P ronunziam entos von

Paolo Mordasini. 
Nach einer Photographie.
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1855, des Gr. R ats 1855-1881 (P räsid en t 1860, 1864, 
1868, 1870, 1872), S tän d era t 1870-1873, R ed ak to r der 
Democrazia, G ründer des Progresso und  des Impavido. 
—  2. A u g u s t o , B ruder von Nr. 1, * 1848 in Comologno, 
t  3. it. 1888, A dvokat, R ed ak to r des Progresso 1864- 
1867, des Democratico 1868, des Im pavido  1870-1873, 
des Tempo  1874 ; G ründer und  D irek tor des Dovere seit 
1877, G rossrat 1881-1888. — Vergl. D o t ta :  I  T ic i
nesi. —  Educatore 1883, 1888. — Il Dovere 1882, 
Nr. 194-197. [C. T.]

M O R D N Æ C H T E .  So n en n t m an historische E reig 
nisse und  z. T. m ehr oder weniger sagenhafte  Ueber- 
lieferungen von n äch tlichen  U eberfüllen U nzufriedener 
au f S täd te  und  feste O rte. Die w enigsten dieser M. sind 
dabei ta tsäch lich  zur A usführung gekom m en, indem  der 
A nschlag rech tzeitig  en td eck t w urde und  dadurch  
vere ite lt w erden konn te . M. ken n t m an  aus folgenden 
O rten  : Zofmgen (1238 oder etw as später) ; Luzern 
(1332 ?) ; Zürich (23. II . 1350) ; Bern (1368) ; Solothurn 
(1382), W eesen und  R appersw il (1388) ; Brugg (1444) ; 
Mellingen (1445) ; R heinfelden (1448). S tein a. Rh. 
(1474), Y verdon u n d  N euenburg (1476) ; Genf (Escalade 
1602). An m ehreren  O rten  wird heu te  noch das A nden
ken an  das Ereignis durch  ein jäh rlich  w iederkehrendes 
Fest gefeiert. — L. Tobler in Z T  1883. — F. V ette r in 
Z T  1924., _ [H. llr.]

M O R É ,  J e a n  L o u i s ,  * 1781, von einer Fam ilie aus 
Epeisse bei Avully, H a b ita n t in Genf 1744, Mitglied 
des Conseil rep ré sen ta tif  seit 1816, des V erfassungsrats 
1841, des Gr. R ates 1842, veröffentlichte Lettres sur le 
Brésil ; Livre pour le prem ier âge und  Lettres écrites à 
u n  am i. —  Sordet : Diet. [C. 11.]

M O R E A U  , m it seinem  K losternam en M a r c e l l u s ,  
von Delsberg, 1735-1804, C isterzienserm önch in L ü t
zel, h in terliess m ehrere handschriftliche A rbeiten  über 
das a lte  B istum  Basel, u . a. Scriptores Rauraciae. — 
v. M ülinen : Prodr. [A. Sch.]

M O R E I L L O N .  W aad tlän d er Fam ilien in Bex seit 
1402. —  1. M a u r i c e ,  * 1870, F o rs tin sp ek to r in Mont- 
cherand, V erfasser von Schriften über die Forstw issen
schaft. —  2. I r è n e ,  * 1878, F rau  von N r. 1, Schrift
stellerin . [ M .  R . ]

M O R E L ,  M O R E L L .  In  m ehreren  Kt.n. der fran 
zösischen und  deutschen Schweiz v e rb re ite te r F a 
m iliennam e.

A. K a n to n  B e rn . I. Fam ilie von Corgémont (Ber
ner Ju ra ) . W appen : gete ilt, oben 
gespalten  von Gold und R o t m it 
zwei M ohrenköpfen m it silberner 
Binde ; u n ten  von B lau m it gleichem  
M ohrenkopf. —  1. H e n n e m a n n ,  er
ste r P fa rre r von Corgém ont 1531- 
1562. — 2. C h a r le s  F e r d in a n d ,  ge
n a n n t D ekan Morel, 1772-1848, P fa r
re r von Corgém ont von 1796 an, nahm  
eifrigen A nteil am  öffentlichen Leben, 
organisierte das K irchenw esen, t r a t  

fü r die A bschaffung des a lten  u n n ü tzen  W eidgangs ein 
und fü h rte  die M aschinen im  A ckerbau ein. P räsiden t 
des K ts. E rguel und  M itglied des G eneralrats des Dé
p artem en ts  M ont T errible, G ründer der Z en tra la rm en
kasse des Bez. C outelary 1816, der B ezirksersparnis
kasse 1827 ; M itglied des V erfassungsrats 1830, Dekan 
des K apite ls Biel 1824-1848, publiz ierte  u. a. : Abrégé 
de l ’histoire et de la statistique du ci-devant évêché de 
Bàie (1813) ; Hist, de la Reform ation du C. de Berne 
(U ebersetzung, 1828). D enkm al in Corgém ont 1865. 
— S B B  I I .  — Seine G attin  I s a b e l l e ,  geb. Gélieu, 
1779-1834, veröffentlichte Louise et A lbert (R om an, 
1803) ; Bonaparte et les Français (anonym e Flugschrift, 
1814) und U ebersetzungen : Gertrude de Wart, von 
A ppenzeller ; Alam ontade ou le forçat, von Zschokke, 
usw . —  A S J  1924. —  [A. Sch.] —  A l e x a n d r e ,  * 1856, 
P fa rre r in M ünster-G ranfelden 1880-1912, in  Berne 
seit 1912, einer der F ü h re r der Tem perenzbew egung, 
verfasste  u. a. Les temps héroïques de la Croix-Bleue 
(1925). — S Z G L .

I I .  M o r e l l .  f  B urgergeschlecht der S tad t Bern, das 
aus K onstanz stam m te, wo H ans 1555 von König F er
dinand I. einen W appenbrief erhielt. W appen : gete ilt,

oben gespalten  von Gold und  Silber, un ten  B lau, in 
jedem  der 3 F elder ein M ohrenkopf m it goldenem  
O hrring. —  H a n s  J a k o b ,  E nkel des Vorgen., B urger 
in Bern 1662 ; Salzkassaverw alter, f  1663. — 1. A n 
d r e a s ,  Sohn des Vorgen., * 1646, b e rü h m ter A n tiq u ar 
und Münz forscher, w urde 1680 von Ludw ig X IV . als 
V orsteher des kgl. M ünzkabinetts nach  Paris berufen , 
1687 aber, durch  die U ngnade von Louvois, m ehrm als 
in die Bastille gesperrt u. 
erst au f V orstellungen der 
Berner R egierung 1690 
freigelassen, 1694 vom  
Grafen von Schw arzburg 
nach A rn s ta tt  als H ofra t 
an das dortige M ünzka
b in e tt berufen, f  1703. Ver
fasste m ehrere num ism a
tische W erke, so Thesau
rus M orellianus (A m ster
dam  1734-1752). — B T  
1883. —  2. K a r l  F r i e d 
r i c h ,  * 1759 (oder 1758),
A potheker, B otan iker u.
Chemiker, V erfasser m eh
rerer A bhandlungen über 
Schweiz. M ineralwasser (v. 
der heimischen R egierung 
m it einer goldenen M edail
le ausgezeichnet), j" 1816. Andreas Morell. Nach einem
— Schweiz. M onatschronik  Kupferstich, in C. ,T. Fiiesslin :
1816, p. 80. — Das Ge- Gesch. d. besten Künstler.
schlecht t  1883 im  M an
nesstam m . —  Vergl. L L .  —  L L H .  [ T h .  I n  H o f .]

B. K a n t o n  F r e i b u r g .  M o r e l .  A lter Fam iliennam e, 
der seit dem  14. Ja h rh . in F reiburg  und  in  zahlreichen 
O rtschaften  des K ts. vorkom m t. W appen  : in Blau ein 
schreitendes silbernes L am m  (V arianten). — 1. P e 
t e r m a n n ,  Gerber, B ürger von F reiburg  1450, des R ats 
der CG 1465-1487. —  2. J a c q u e s ,  von L entigny , * 1591, 
Je su it 1613, R ek to r des Kollegium s von P r u n t r u t , 
f  17. IV. 1655 in P ru n tru t.  —  3. J e a n  J a c q u e s ,  m it 
dem  K losternam en A p o l l i n a i r e ,  von P osât, * 1739, 
K apuziner 1762, L ek to r am  K loster von F re ibu rg  1774- 
1780, N ovizen-Lehrer in A ltdo rf 1783, P rediger und 
K atech e t in S tans 1785. Infolge V erleum dungen wollte 
er sein V aterland  verlassen und  als M issionar nach 
Asien gehen, doch fü h rte  er diesen E ntsch luss n ich t 
aus, sondern w idm ete sich in Paris dem  P fa rrd ien st. 
N ach dem  A usbruch der R evolu tion  verw eigerte er 
den E id au f die V erfassung, kam  ins Carmes-Gefängnis 
u n d  sta rb  am  2. ix . 1792 als M ärty rer seines G laubens. 
1926 w urde er selig gesprochen. —  4. P i e r r e  S é r a p h i n ,  
von L entigny, * 1855, P riester 1880, C horherr von 
E stav ay er 1880-1882, P rä fek t des Kollegium s St. Mi
chael 1882-1887, C horherr von St. N ikolaus 1887, 
Schulinspektor der S tad t F reiburg , f  1897. —  5. J é 
r é m i e ,  * 1876, P riester 1903, P fa rrer von Grolley 1908, 
C horherr von St. N ikolaus und P fa rre r von St. Jean  
1916, R ed ak to r der Semaine catholique du diocèse de 
Lausanne. — G um y : Notice sur le R . P . A pollinaire  
Morel. —  P. Candide : Le serviteur de Dieu, Pèrer A po lli
naire Morel. —  Dellion : Diet. I I I  und V II. —  Étr. frib. 
1897, 1898. —  S taa tsa rch . F reiburg . [J. N.]

C. K a n t o n  G e n f .  Zahlreiche Fam ilien, die fast alle 
savoyischer A bstam m ung sind. — 1. G i r a i i d ,  Syndic 
1381. —  2. M i c h e l ,  Syndic 1544, 1551. — 3. M a m a d ,  
von Puplinge, f  1619, H au p tm an n  der Gernison, zeich
nete sich im Kriege von 1590 aus und  w urde 1598 zum 
D ank fü r die geleisteten D ienste unen tge ltlich  ins 
B ürgerrecht aufgenom m en. Aus seiner Fam ilie gingen 
M itglieder der gesetzgebenden R ä te  hervor, sowie eine 
Reihe Zinngiesser. —  Rec. gén. suisse I. — Galiffe : Ms. 
— SK 'L . —  A. N aef : Le livre des potiers d ’étain. [C. R.]

D. K a n t o n  N e u e n b u r g .  Fam iliennam e, der seit 
dem  14. /1 5 . Ja h rh . in N euenburg und  Colombier 
bek an n t is t. E ine Fam ilie M. s tam m t auch von Les 
H au ts Geneveys. —  1. H e n r i ,  von Colombier, * 1838 
in Claye (Seine und  M arne), f  18. v. 1912 in Bex, A d
vo k a t und  N o ta r in L a Chaux de Fonds, des Gr. R ates 
1871-1887 (P räsiden t 1885), S tän d era t 1877-1880, Na-
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t io n a lra t 1881-1888, N a tio n a lra tsp räsid en t 1886-1887, 
G erich tsp räsiden t von L a Chaux de Fonds 1877-1887, 
D irek to r des in te rn a tio n alen  A m tes fü r geistiges E igen
tum  1892-1912. —  N euenburger T agesb lä tter, Mai 
1912. —  Messager boiteux de Neuch. 1913. —  2. E r n e s t , 
von les H au ts  Geneveys, * 12. ix . 1858, P fa rre r in 
Les B renets seit 1883, in  N euenburg  seit 1888, seit 1883 
Theologieprofessor an  der A kadem ie, dann  an  der 
U n iv ersitä t, R ek to r 1899-1901. —  3. J u l e s , Sohn von 
N r. 1, 6. v . 1859- 10. I. 1923, A d vokat und  N otar, 
S ta a ts ra t 1891-1897. —  E in  h eu te  f  Zweig von Colom
bier, in N euenburg eingebürgert, w urde 1800 geadelt 
m it —  4. F r a n ç o i s , 1725-1805, O b erstlieu tenan t der 
Milizen, Sohn des François (f!765), des O bersten in 
spanischen D iensten. W appen : in Silber ein schwarzes 
Pferd  ohne Zaum  u n d  S a tte l ; im  ro ten  Sch ildhaupt 
zwei goldene S pornrädchen . [L. M.]

E . K a n t o n  S t .  G a l l e n .  Fam ilie  der S ta d t Wil. 
M a r i n u s  J o s e p i i u s ,  gebürtig  von M agland und B ü r
ger von Sallanches (Savoyen), K aufm ann , liess sich 
1777 in S t. F iden  nieder und  erw arb am  12. i. 1782 das 
B ürgerrech t der S ta d t W il. — 1. B enedikt, E nkel des 
Vorgen., b ek an n t u n ter dem  K losternam en P . G a il  fis, 
* 24. m .  1803 in S t. F iden, B ened ik tiner zu E insiedeln 
1819, P rieste r 1826, t a t  sich vor allem  als Schulm ann 
und  vorzüglicher Pädagoge hervor, R ek to r der S tifts
schule 1848 bis zu seinem  Tode, M itglied des schwyz. 
E rziehungsrates 1843-1852, B ib lio thekar, A rch ivar 
(veröffentlichte die w ertvollen Regesten der Benedik
tinerabtei E insiedeln), M usiker, tief religiöser lyrischer 
D ichter, f  16. x i l.  1872. —  A D B  22. —  P. Benno

K ühne : P . Gail. Morel. 
—  2. K a r l ,  U renkel von 
M arinus, * 29. IX. 1822, 
nahm  als S tu d en t teil an 
der R evolution  von 1848 
in  D eutsch land  (H eidel
berg), m usste 1849 als eif
riger R epublikaner in die 
Schweiz zurückflüchten , 
leb te m eist als P riv a tg e 
leh rte r in B ern, Zürich, 
S t. Gallen, 1858-1860 als 
R ed ak to r des Landboten  
in W in te rth u r, F reund  
und  Genosse G ottfried 
K ellers, rad ika ler P o liti
ker, auch D ichter und 
besonders H istoriker, ver
öffentlichte ein B ändchen 
G edichte, das T rauerspiel 
Struensee, schweizergesch. 
S tudien , besonders über 
das 18. Ja h rh  ; d a ru n te r 
Die Helvetische Gesell

schaft. t  19. IV. 1866 in Zürich. —  A D B  22. — 
Paul Baldegger : K . M . —  3. J o s e f  (K arl P ankraz), 
B ruder von N r. 2, * 8. II. 1825 in  S t. Gallen, Ju ris t, 
D r. ju r . h . c. der U niv. B ern 1879, zuerst R ech tsanw alt 
in S t. Gallen, freisinniger Po litiker, M itglied des Gros
sen R ates 1861-1874, des S tän d era ts  1869-1874, seit 
1870 M itglied des n ich t ständ igen  B undesgerichts, seit 
1874 des neu organisierten  B undesgerichts in L ausanne, 
P räsid en t des Schweiz. Ju ristenvere ins 1881-1885, f  13. 
x il. 1900. —  St. G allerN bl. 1901, p . 53. — A L IS  1901, 
p. 137. —  Z ur E rinnerung an Bundesrichter Morel. — 
Der Kanton St. Gallen (Z entenarbuch), p. 100, 391, 
419. —  B arth . I I ,  273 u . I I I ,  p. 762. —  E in  Zweig der 
Fam ilie bü rg erte  sich 1900 in Basel ein, h a t  aber das 
W iler B ürgerrech t be ibehalten . —  M itteilungen von 
R atsschreiber K . J .  E h ra t in  W il. [Bt.]

F . K a n t o n  T h u r g a u .  M O RE LL. Fam ilie in Egels
hofen (K reuzlingen), die kurz  vor 1619 aus K onstanz 
einw anderte, wo sie seit der R eform ation  erscheint. — 
J o h a n n e s ,  Po litiker, 11. m . 1759-22 . iv . 1835, P rä si
den t der th u rg . V erw altungskam m er 1799. Als M it
glied der helvetischen T agsatzung  w ehrte er sich m it 
E rfolg gegen die A b tre tu n g  von Diessenhofen an 
Schaffhausen. Mitglied des helvetischen Senats 1802, 
übernahm  das D ep artem en t des Innern  u n d  flüchtete
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sich im  Stecklikrieg nach  L ausanne. Mitglied der R e
gierungskom m ission im  K t. T hurgau l803 , P räs. des A d
m in istra tionsgerich ts und  
des K leinen R ates, rich te te  
1809 das Z uchthaus in der 
K om turei Tobel ein ; Tag
satzungsgesand ter 1812, 
w ährend der R estau ra tio n  
abw echselnd m it A nder
w ert L andam m ann  des 
T hurgaus, v erte id ig te  1817 
die Königin H ortense ge
gen die vom  franz. Ge
san d ten  T alleyrand v e r
lang te  A uslieferung und 
w irk te  1819 fü r den An
schluss des T hurgaus an 
das B istum  Basel. In  der 
R egeneration  w ar er 1831 
w ieder G esandter zur Tag
satzung  und  M itglied des 
K leinen R ates (R egie
rungsra tes). — A. Leu- 
tenegger : K reuzlingen-
K urzrickenbach. —  Möri- 
kofer im  Thurg. N bl. 1836.
— J .  H äberlin-Schaltegger : Thurgau 1798-1819. —  G. 
Sulzberger : Thurgau 1798-1830. [ L e i s i .]

H . K a n t o n  W a a c X t .  Versch. Fam ilien, wovon eine 
schon 1300 in  Bière b ek an n t ist. E iner Fam ilie M. aus 
Bossonens (Freiburg), die seit dem  16. Ja h rh . in  St. Sa- 
phorin , Vevey und  Chardonne niedergelassen ist und 
im 18. Ja h rh . den N am en M o r e l - F a t i o  angenom m en 
h a t, gehören an  : —  1. J e a n  A n t o i n e , m it einer F a tio  
v e rh e ira te t, 1757-1797, K astlan  von G lerolles.—  2. L é o n ,
1810-1870, M arinem aler, m alte  u . a. N apoleon I I I .  ; 
K onserva to r der M arineabteilung des Louvre-M useum s, 
Maire des X X . V erw altungskreises von Paris. — 3. 
A r n o l d , B ruder von Nr. 2, 1812-1887, B ankier in Paris, 
nach  seiner UÜbersiedelung nach  L ausanne  K onserva to r 
des M ünzkabinetts und  des kan to n a len  archäologischen 
M useums, verfasste  m ehrere S tudien  über die M ünzge
schichte des B istum s L ausanne. —  4. L é o n , 1874-1926, 
E nkel von N r. 2, Professor der spanischen Sprache am 
Collège de F rance, M itglied der Académ ie des Inscrip 
tions et B elles-L ettres. —  Ä ndern  Fam ilien gehören an  :
—  Ch a r l e s , 1837-1902, Professor der late in ischen  L ite 
r a tu r  an  der A kadem ie L ausanne 1860-1862, dann  P ro 
fessor der Archäologie und  A ltertum sw issenschaften  an 
der U n iv ersitä t Genf, M itarbeiter an  der von N apo
leon I I I .  pub liz ierten  Vie de César, M itgründer der 
Revue critique d ’histoire et de littérature in Paris ; ve r
öffentlichte : Genève et la colonie de Vienne  ; Avenches et 
les Helvètes ; Associations de citoyens rom ains ; den T ext 
des P apyrus latin  de Genève, N r. 1 ; M itübersetzer des 
É tat rom ain  von M adwig. —  M a r c . * 29. Xi. 1843, A dvo
k a t und B ankier in L ausanne, P räsid en t des Gem einde
ra ts , G rossrat 1872-1874, B undesanw alt 1878 im  A vant-  
Garde-Llandel, N a tio n a lra t 1876-1878, eine der h e rv o r
ragendsten  Persönlichkeiten  der französischen Schweiz 
im  F inanz- und  E isenbahnw esen. [M. H.]

J .  K a n t o n  W a l l i s .  — P e t r u s  Morell, G rosskantor 
der K a th ed ra le  von S itten , w urde 1515 von P ap st Leo 
X . zum  Schiedsrichter in  einem  S tre it zwischen dem 
Bischof von L ausanne und  der S tad t L ausanne einge
se tz t. —  B ürgerfam ilien  Morel b lühen  noch in F  er den 
(L etschen) und  V eyras. —  B W G  I I I .  [L. Mr.]

M O R E L L I ,  f  Fam ilie, die im 15. Ja h rh . in Lugano 
und Torricella e rw ähnt w ird . E in Zweig liess sich in 
Venedig nieder. — 1. M a r c u s ,  Caneparo von Lugano 
1441, des R a ts  1442. —  2. F i l i p p o ,  K astlan  des Capo
lago 1482. — 3. E in  Morelli, K astlan  von Sonvico, 
s tan d  an  der Spitze der W elfen, die die Gibellinen in die 
F lu ch t schlugen, als sie am  28. i. 1500 das Schloss Son
vico angriffen. —  4. C o s im o ,  von T orricella, * 1732, 
t  1812 in Im ola, A rch itek t, R itte r  des goldenen Sporns, 
erstellte  in Im ola  das T h ea te r u n d  b au te  die dortige 
K a th ed ra le  w ieder auf, a rb e ite te  auch in  R om , P ia 
cenza, Neapel, Bologna, R avenna  u . a. O. —  5. J a c o p o ,
* 14. IV. 1745 in Venedig, von einer Fam ilie aus Torri-
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cella, t  5. v . 1819, K o n serva to r der B iblio thek S. Marco 
(M arciana) in Venedig 1778, s tan d  im  V erkehr m it den 
hau p tsäch lich sten  G elehrten  und  Archäologen seiner 
Zeit. I io fra t ,  R itte r  der eisernen K rone, veröffentlichte  
zahlreiche K ataloge u n d  B eschreibungen von U rk u n 
den, A bhandlungen  über Archäologie und  P o litik , so
wie über die K u n st- und  L ite ra tu rgesch ich te  Vene
digs. —  BStor. 1879, 1880, 1892, 1894, 1907, 1915. — 
Period, d. Soc. stor. Com. IV . —  Vegezzi : Esposizione  
storica. —  M erzario : I  M aestri Comacini. —  S K L .  —  S. 
B orran i : Ticino sacro. [ C .  T r b z z t n i . ]

M O R E N C I  ( M o r e n c h y ,  M u r e n c h i ) .  Alte F am i
lie in Salgesch (K t. W allis), die zeitweise auch  in 
L enk ansässig w ar. —  1. J o h a n n e s ,  von Salgesch, Bote 
des Zendens 1367 u n d  1387. —  2. R o l e t u s ,  ebenso 
1387, 1392 und  1406. —  3. S t e p h a n ,  L andvog t von 
St. M aurice 1665, und  M eyer von Leuk 1666 u. 1676. —
4. M i c h a e l , L andvog t von St. M aurice 1707, M eyer von 
L euk 1708 u. 1720. —  5.  J .  M e l c h i o r , Z endenhaupt- 
m ann  von L euk 1720-1725. —  6. M i c h a e l , L andvogt 
von St. M aurice 1765, Z en denhaup tm ann  von Leuk 
1751-1769. —  G rem aud. — F u rre r I I I .  [D.  I.]

M O R E N S  (K t. F reiburg , Bez. Broye. S. GLS). 
D orf und  Gem. der P farre i Bussy. M. gehörte zur a lten  
H errschaft Bussy, die u rsp r. dem  H ause E stav ay er 
gehörte. Mit dieser ging es an F reiburg  über. Die K irche 
von M. w ar früher die P fa rrk irche  der D örfer M., Bussy, 
Frasses und  A u tav au x  ; F rasses tren n te  sich 1701 da 
von, A u tav au x  1719 ; 1869 w urde der Sitz der Pfarrei 
nach B ussy verleg t. —  Dellion : Diet. —  K uenlin  : Diet.
—  G rangier : A nnales. [H. V.] 

M O R E R O D .  W aad tlän d er Fam ilie, die seit dem
14. Ja h rh . in O rm ont dessus erscheint. —  1. A l b e r t , 
* 18. ix . 1871, L ehrer in P ayerne  1891, P o rtra it-  und 
Genrem aler. —  2. É d o u a r d , 16. v. 18 7 9 -2 2 . ix . 1919, 
ebenfalls P o rtra it-  und  G enrem aler, verfasste  u. a. Le 
chemin rayonnant de jeunesse  (1901) ; liess im  T héâtre  
A ntoine in Paris Fem me et P an tin  aufführen . —  S K L .
—  P S  1919. [M. R,] 

M O R E T .  Fam ilien der K te . F reiburg , W aad t und
W allis.

A. K a n t o n  F r e ib u r g .  A lte Fam ilien, die 1319 in 
T reyvaux , 1426 in M ontbovon, 1433 
in  Ilen n en s und  im  16. Ja h rh . in
V uadens erw ähnt w erden. Von Vua-
dens in F re ibu rg  e ingebürgert 1599. 
W appen  : in B lau drei goldene Sterne 
ü ber grünem  D reiberg ; im  silbernen 
S childhaupt eine ro t gekleidete, a rm 
lose M ohrenbüste m it silberner S tirn 
binde (V arianten). —  1. C l a u d e , von 
V uadens, M itglied des Geheim en R ates 
des Grafen Michel von Greyerz 1550.

—  2. J e a n , von R om ont, S tifte r der S t. A nnakapelle  
in  A rrufens 1676. —  3. G r é g o i r e , von R om ont, * 25. n . 
1693, F ran z iskaner 1712, Dr. theo l., L ek to r der Philo
sophie in F re ib u rg  1731, der Theologie in Solothurn
1741, G uard ian  in F re ibu rg  1742-1747, 1755-1758; p u 
b liz ierte  Tractatus theologicus de gratia Christi Salvatoris 
(1741) ; M itarbe ite r der von B aron d ’A lt verfassten  
Histoire des Helvétiens ; b au te  1745 das heu tige  Schiff 
der F ranz iskanerk irche  von F reiburg , t  9. m . 1779 
in F reiburg . —  4. Cl a u d e  M a r c , von V uadens, O berst
lieu ten an t in französischen D iensten  1734, St. L ud
w igsritte r. —  5. M i c h e l , von V uadens, * 7. x i. 1744, 
Je su it 1764 ; nach A ufhebung des Ordens k am  er 
als Professor ans Kollegium  von F reiburg , f  30. i. 1813 
in F reiburg . — 6. J e a n  N i c o l a s , von V uadens, P fa rre r 
von V uadens 1773 bis zu seinem  Tode (16. XI. 1828), 
verfasste  den Petit paroissien  zum  G ebrauch im  B istum  
L ausanne. —  7. F r a n ç o i s , von V uadens, * 16. x . 1828, 
M athem atiker, Professor an der K antonsschule  von F re i
b u rg  1854, am  Kollegium  St. Michael 1857, t  13. i. 1900, 
V erfasser von Géométrie pratique et abréviation de tous 
les calculs géométriques au moyen de tables numériques 
portatives (1867) und  zahlreicher unveröffen tlich ter Ab
handlungen  : Recherches sur la physique générale ; R e
cherches sur la théorie des nombres ; Géométrie supérieure 
linéaire usw . — M D R  X X II I .  — L L . —  Dellion : Diet. 
X , X I I .— P . B ernard  F leu ry  : Catalogue (in A S /IF V I I I ) .

— A H S  1897. —  Bays : M athém aticiens fribourgeois (in 
F riburgensia  1926). —  S taa tsa rch . F reiburg . [ J .  N.]

B. K a n t o n  W a a d t .  Nam e von etw a 10 Fam ilien, 
von denen die ä lte s ten  1437 in Ollon und  1548 in G a r 
m en t a u ftre ten . —  Livre d ’Or. [M. R.]

C. K a n t o n  W a l l i s .  W ahrschein lich  aus dem  A osta- 
ta l  stam m ende Fam ilie, in  Bourg St. P ierre  und Mar- 
tig n y  e ingebürgert, h a t  der e rs tem  O rtschaft P räsid en 
ten , R ich te r und  A bgeordnete gegeben. [ J .  B. B . ]

M O R E T T I N  I. B ürgerfam ilie von Cerentino und  Lo
carno, t  im  M annesstam m . W appen : dreim al gete ilt, 
1 drei S terne, 2 ohne H eraldobild , 3 m it M ohrenkopf 
(Farben  u n b ek an n t). — 1. P ie t r o  ,von C erentino, f  15.
II I.  1737 im  A lter von 74 Ja h ren  in Locarno, wo er ein
gebürgert w ar, M ilitäringenieur, Schüler von V auban, 
e rster Ingen ieur des holländischen Generals Coehorn 
bei den B efestigungsarbeiten  von Bergen op Zoom, 
O berst, s tan d  15 Ja h re  lang im  D ienste L uzerns und 
der katholischen O rte, zeichnete die Befestigungspläne 
von Sursee, R appersw il, B rem garten  u n d  B aden, t r a t  
1717 in den D ienst Genuas als Professor fü r M ilitärbau
ten , O beringenieur und  L eiter der B efestigungen. —
2. P i e t r o ,  le tz te r  der M. von Locarno, 1 8 2 6 -2 3 . XII. 
1862, A dvokat, G rossrat 1855, 1856-1859. —  M ehrere 
M. w aren höhere Offiziere in genuesischen, spanischen 
und  holländischen D iensten . —  A H S  1914. — A S  I. — 
BStor. 1879, 1881, 1885, 1888, 1889, 1894, 1906, 1907, 
1923. —  M erzario : M aestri comacini. —  Vegezzi : 
Esposizione storica. —  C. C urti : M iei ricordi. — Fiiss- 
lin : Gesch. der besten K ünstler. — L L .  — H ist. N bl. von 
Uri 1899. — Gfr. 42. [C. T r e z z i n i . ]

M O R E T T O ,  A n t o n i o  O r a z i o ,  von Verona, M aler u. 
Zeichenlehrer, * 1773 in  D eutsch land , a rb e ite te  m ehrere 
Ja h re  fü r L av a te r in Zürich, kam  1802 nach  S t. Gallen, 
wurde do rt 1809 Zeichenlehrer an dem  k a tho l. G ym na
sium , m ach te  sich u. a. auch verd ien t um  den B ilder
schm uck der K athedra le . — S K L , Suppl. —  Der K a n 
ton S t. Gallen (C entenarbuch), p. 433 (wo als G eburts
ja h r  1763). [Bt.]

M O R F .  I. A ltes Geschlecht der Gem. llln a u  und 
L indau  (K t. Zürich), das schon 1331 zu W in terberg  
(L indau) angesessen ist und  zuerst M orolf (Vorname) 
u nd  M oroff hiess. H a n s  Morolf von B isikon (lllnau) 
w ar um  1500 A m tm ann  des K losters E insiedeln, K o n 
r a d  Morolf um  1504 U n tervog t zu llln au . —  Gfr. 45, 
p. 110. —  [ J .  F r i c k . ]  —  II . R egim entsfähiges, ab er in 
den R äten  n ich t ve rtre ten es Geschlecht der S tad t Zü
rich. F e l i x ,  der Schuhm acher, von L indau, B ürger 1550, 
Z unftm eiste r 1579-1594, t  1597 ; B a r t o l o m e ,  von 
N ürensdorf, B ürger 1550. —  a ) f  Zweig. K o n r a d ,  
der Schuhm acher, von N ürensdorf, B ürger 1592, 11647.
— 1. H a n s  K a s p a r , 1669- 
1706, K upferstecher. —
S K L . —  2. D a v i d , Sohn 
von Nr. 1, 1701-15. VIII.
1773, B aum eister, e rbau te  
das Z unfthaus zur Mei
sen, das H aus zur K rone 
(R echberg), den Schönen
berg, die Seehalde (Meilen)
u . a. ; O bervogt zu N eun- 
forn 1763-1772. —  S K L .
—  3. S a l o m o n , 1702-1756,
P fa rrer in B ären tal (W ü rt
tem berg) 1724, S tu ttg a r t  
1734, Siegen (Nassau)
1740, H ofprediger u. fü rs t
lich nassauischer Ober- 
K o n sisto ria lra t zu Dillen- 
bu rg  1748 ; Verfasser von 
theolog. Schriften  und  ei
nes geistlichen G esangbu
ches. — C. W irz : Etat.
— b) Noch b lühende F a 
m ilie. — I s a a k , H u tm a 
cher, von N ürensdorf, B ürger 1605. — I I I .  Geschlecht 
von B reite-N ürensdorf, B ürger von W in te rth u r 1862.
— 1. H e in r ic h ,  * 6. ix . 1818 au f der B reite, Se
kundär! ehr er in Schw erzenbach 1837-1841, D ürn ten  
1842, R ichtersw il 1847, Sem inarlehrer in K reuzlin-

Heinrich Morf (Nr. 1). 
Nach einer Li thographie  
(Schw. Landesbibi. Bern).
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gen 1850, Sem inard irek to r in M ünchenbuchsee 1852, 
aus politischen G ründen w eggew ählt 1860, W aisen
v a te r  in W in te rth u r 1861-1893, f  28. I I .  1899 ; h e rv o rra 
gender Pädagoge und  Pestalozziforscher, D r. phil. h . c. 
der U n iv ersitä t Zürich 1890 ; Verfasser 
von zahlreichen N bl. der Hülfsges. W in 
terthur, von Z ur Biographie Pestalozzis 
(4 B de., 1868-1889), u n te r  dem  Pseudo
nym  H einrich  B reitner von Die Schule 
Breite 1797-1897. — B J  1900. —  A S G  
1905, p . 90-91. —  N Z Z  1899, Nr. 72-74.
—  Schweizer Porträt Gail. 204. —  2.
H e in r i c h ,  Sohn von N r. 1, * 23. x . 1854 
in Hofwil, R om an ist, D r. phil. 1877,
Schüler von G aston Paris ; P rof. an der 
U n iv ersitä t Bern 1879, an  der U niv . Zü
rich 1889, Prof. und  erster R ek to r der 
neu gegründeten  A kadem ie fü r Sozial- 
und  H andelsw issenschaften  in F ra n k fu rt
a. M. 1901, Prof. an  der U niv . Berlin
1910, M itglied der preuss. A kadem ie der 
W issenschaften  1911, Dr. ju r . h . c. der 
U n iv ersitä t F ra n k fu rt, f  in T hun  23. i.
1921. F ru c h tb a re r  Fachschriftsteller, M it
re d ak to r des A rchivs fü r das Studium, der 
neueren Sprachen  seit 1903. W ichtigste 
Schriften : E l poema de José (G ra tu la tions
schrift 1883) ; Das S tud ium  der rom. P h i
lologie (1890) ; Gesch. der franz. Literatur,
Bd. 1 : Das Zeitalter der Renaissance 
(1898) ; Deutsche und Romanen in  der 
Schweiz (1900) ; A u s  D ichtung und Spra
che der Romanen  (2 R eihen, 1903 u.
1911, 3. Reihe 1922) ; Die roman. L i
teraturen (in K ultur der Gegemvart 1909) ;
Ausw ahl aus den Werken des Gregor von 
Tours (1922) ; H erausgeber von H . H e tt- 
ne r : Gesch. der franz. L it. des 18. Jahrh.
—  N Z Z  1921, N r. 122. —  S L  1921. —
E . F rey  : H . M . (im Jahrbuch der lit.
Vereinigung W interthur 1922). — A rchiv  
f. das S tud ium  der neueren Sprachen  142,
1921. — Die Schweiz 1921. — Bibliogr. 
von E v a  Seifert in A u s  Dichtung und  
Sprache der Romanen, 3. Reihe, 19 2 2 .—
Thea Jacobins : LI. M . als Lehrer (in 
Zeitschrift fü r den franz. und engl. Un
terricht 21, 1922). —  [H. Br.] —  3. W a l 
t e r , * 1874, D ia lek tschriftsteller in B ern.

M O R G A R T E N  K R I E G  (SCHLACHT BEI M.). Zwi
schen dem  T al der B iber und der S te ineraa  u n d  dem 
Aegerisee m it seinem  Zufluss, dem  T röm bach, erhebt 
sich der M orgartenberg (K t. Schwyz, s. G LS ). Zu seinen 
Füssen errangen im  A bschn itt zwischen dem  Seehaupt 
und  dem 100 m höher gelegenen Satte l, dem  süd
lichsten  A usläufer des M.-Berges, am  15. X I. 1315 die 
Schw yzer m it Hilfe ih rer Eidgenossen aus U ri und 
U nterw alden den entscheidenden Sieg über das öste r
reichische H eer. N ach dieser Schlacht wird die m eh r
jährige  Fehde, die gegen E nde 1314 begann und  erst 
im Ju li 1318 m it einem ein jährigen W affenstillstand 
einen vorläufigen Abschluss fand, M .-Krieg genannt. 
Die Söhne K önig A lbrechts und  ihre A nhänger, vor 
allem  der gegen die freiheitliche Volksbewegung in  den 
W ald stä tten  feindselige Adel, fo rderten  von den drei 
L ändern die A nerkennung H erzog F riedrichs als R eichs
oberh au p t und  die U nterw erfung  u n te r  seinen B ruder, 
H erzog Leopold, als L andesherrn . Das bed eu te te  den 
E n tzu g  der von K aiser F riedrich  I I .  und  seinen N ach
folgern, zu le tz t von H einrich V II. am  3. v i. 1309 
verliehenen R echte  und F re iheiten  und  U nterd rückung  
des im  A ugust 1291 beschw orenen B undes. Den äussern 
A nstoss des Krieges gab der in den königlosen M onaten 
1313 und 1314 erfolgte W iederausbruch  des M archen- 
s tre ites (s. d.) zwischen Schwyz und  Einsiedeln, ve r
bunden  m it dem  Ueberfall des K losters in der N acht 
vom  6 ./7 . i. 1314 durch  die Schwyzer u n te r  F üh ru n g  
des L andam m anns W erner S tauffacher. D er vom  
Bischof von K onstanz verhängte  K irchenbann  blieb

w irkungslos, bis sich die Lage du rch  die zw iespältige 
K önigsw ahl im  O kt. 1314 verschärfte . Aus einer rä u m 
lich b esch ränk ten  Grenzfehde w urde ein w eiträum iger 
R eichskrieg, dessen D urchführung  der von einem  Teil

Plan  des Schlachtfeldes von Morgarten.

der W ähler erhobene K önig Friedrich  seinem  B ruder 
Leopold ü b ertru g . F riedrich  hu ld ig ten  die m eisten 
H erren  und  S täd te  der heu tigen  Nord- und  Ostschweiz, 
sowie aareau fw ärts bis zum  T huner- und  Brienzersee, 
sodass sich die W ald stä tte , die zum  Gegenkönig L ud
wig dem  B ayern  h ielten , fast von allen Seiten von den 
A nhängern  O esterreichs um rin g t sahen und  von diesen 
durch  eine scharfe L ebensm ittelsperre  h a r t  b ed räng t 
w urden. Die V ertrauensm änner der H absburger, vor 
allem  der aarg . Landpfleger, F re iherr von Griessenberg, 
der Vogt von R otenburg , H a rtm an n  von R uoda, und 
der G eneralv ikar des Bischofs von K onstanz, Graf 
H einrich  von W erdenberg, sowie der R eichsvogt von 
K leinburgund , G raf O tto  von S trassberg , trieben  zum  
Kriege. B aden, Zug, Luzern, T hun  und  U nterseen 
w urden zu Sam m elplätzen. Zu den K ontingen ten  der 
Lhurgauischen und  aarg . L an d s tä tle  gesellten sich 
Reichs truppen  von S täd ten  wie Zürich und  Schaff
hausen . B ern und  Solothurn  blieben n eu tra l, aber auch 
der Grossteil der hohen und n iederen R itte rsch aft in 
den Flussgebieten  von R hein , T hur, L in th , L im m at, 
Reu ss und  Aare leiste te  O esterreich Heerfolge. Die 
Schwyzer h a tte n  sich von langer H and  v o rb ere ite t und 
seit Ja h ren  die offenen Zugänge in  ihr L and befestig t. 
So b a u ten  sie u . a. au f der dem  S tift E insiedeln en tris
senen A lt m a tt  von einem  B erghang zum  ändern  eine 
M auer m it dem  « ro ten  T urm  » und errich te ten  au f dem 
Boden der Gem. A rth  einen dreifachen B efestigungs
gürtel m it Palisaden, M auern und  T ürm en.

Im  Som m er 1315 en tspann  sich au f dem  Vierwald-

is s r r j / f i ir t

.H r-ubnatltut.

W a r t .

Itfrearfuun
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s tä tte rsee  ein heftiger Seekrieg ; vom  L in th ta l und 
Obei'hasli her w urden alle drei L änder beu n ru h ig t, der 
V erkehr ü ber die Pässe s tock te . Von seinem  H a u p t
q u a rtie r  B aden rü ck te  der H erzog Leopold anfangs 
N ovem ber nach  Zug, wo sich die H a u p ts tre itk rä fte  
verein ig ten , nach  der wohl doppelt zu hoch gegriffenen 
Schätzung  eines Zeitgenossen 20 000 M ann. An der 
L etzi von A rth  v e rsuch te  der H erzog durch  einen 
Scheinangriff die Schwyzer zu fesseln ; diese sollen 
jedoch, nach  der U eberlieferung, durch  einen befreun
d e ten  N achbarn , einen R itte r  von H ünenberg , m it 
einem  gefiederten  Pfeil gew arn t w orden sein : « H ü te t 
euch am  M orgarten ! » Jedenfalls w aren  die Schwyzer 
über die P läne des Feindes genau u n te rrich te t. Mit 
ihren  V erbündeten  fassten  sie alle verfügbaren  T ruppen  
h in te r  der L andesgrenze von Schwyz zusam m en, neben 
dem  A ufgebot von Schwyz etw a je  300 M ann von Uri 
und  U nterw alden , zusam m en wohl n ich t m ehr als 
1000 M ann, deren H auptw affe  die H a lb arte  b ildete. 
In  der N ach t vom  14. /15. XI. 1315 m arsch ierte  die 
H a u p tm a ch t des Herzogs von Zug ab , um  in der Morgen
frühe des 15. N ov., v e rein t m it der vorausgegangenen 
b e ritten en  V orhu t, zum  A ngriff vorzugehen. Die R itte r 
schaft, gefolgt von einem  Teil des Fussvolks, zog von 
Aegeri dem  See en tlang  gegen die L andesgrenze bei 
Schem en, w ährend  ein an d ere r Teil des Fussvolks 
wahrscli. über die Flöhe von St. Jo s t  zu einem  Seiten
angriff gegen die L etzi beim  R o ten tu rm  en tsendet 
w urde. Als die Spitze unbehellig t gegen S a tte l h in au fritt, 
m ach te  das Gros oberhalb  des Sees, v erm utlich  in der 
E insenkung  zu Füssen  der F iglenfluh, einen M arsch
h a lt, um  den A ufstieg durch  den E ngpass d ich taufge
schlossen a n tre te n  zu können. Das w ar der von den 
Schw yzern k lug berechnete  Augenblick, in dem  von 
den steilen A bhängen vorher bereitgelegte Steine und 
H olzklötze herabgero llt w urden , die die bestü rz ten  
R eite r in die g rösste V erw irrung b rach ten  u n d  in den 
sum pfigen Talkessel des T rom baches ab d rän g ten . 
W ährend  schwyzerische V ortruppen  die R ückzugslinie 
v e rsperrten , b rach  der H eerhaufe von S a tte l her aus 
einer Stellung am  Hageggli du rch  das Schrannengässli 
hervor und jag te  die Feinde, soweit sie n ich t vorher den 
H a lb arten s tre ich en  erlagen, in den Sum pf oder in  den 
See. Die Seitenkolonne über S t. Jo s t w and te  sich vor 
E rreichung  ihres Zieles zur F lu ch t. H erzog Leopold 
en tk am  m it k n ap p er N ot dem  Gem etzel. N ach zeitgen. 
B erichten  verlo r sein H eer e tw a 1500 B erittene  und 
500 M ann zu Fuss. Die V erluste der E idgenossen w aren 
verschw indend klein, gross w ar aber die B eute  an  gu ten  
W affen. —  Am gleichen Tage drang  G raf O tto  von 
S trassberg  m it angeblich 6000 M ann über den Brünig, 
doch endete sein B eutezug durch  O bw alden m it einer 
rühm losen F lu ch t über den R enggpass, zu der ihn  die 
N achrich t vom  U nglück des Flerzogs n ö tig te . —  Sieges
früchte : E rneuerung  des D reiländerbundes zu B runnen 
am  9. XII. 1315 ; B estätigung  der R eichsfreiheit durch 
Ludw ig den B ayern  am  29. m .  1316. —  M einungsver
schiedenheiten ü ber den K am pfp la tz  von M., welche die 
G eschichtsforscher jah rzeh n te lan g  entzw eiten  und  1906 
zur E rrich tu n g  eines D enkm als an  einem  verfehlten  
S tan d o rt am  Seeufer au f Z ugerboden fü h rten , w ären 
kaum  en ts tan d en , wenn m an  von A nfang an  der 
U n tersuchung  die ä lte sten  u n d  zuverlässigsten Quellen 
zugrunde gelegt h ä tte  : die Chroniken von Jo h . von 
V ictring, Jo h . von W in te rth u r und  M atth ias von 
N euenburg. E ntscheidend  ist eine Stelle der von Jo h . 
F rü n d  1446 verfassten  B eschreibung des a lten  Zürich
krieges : « in  Switz, am  M orgarten ze Schoffstetten  uff 
dem  Satte l ». —  H eutige H aup tw erke  ü b er M orgarten 
m it ges. w eit. L it. : W ilhelm  Sidler : Die Schlacht am  
M orgarten. —  R. D ürrer in  Schweizer Kriegsgesch., 
H eft 1. [H .  G. W.]

M O R G E  (L A ). Nam e zweier Flüsse im  W allis, die 
in der Geschichte dieses K an to n s eine Rolle spielten. 
Die M. von G undis tre n n te  in  vorgeschichtlicher Zeit 
das G ebiet der Seduner von dem  der V eragrer, im  M ittel
a lte r die bischöfl. H errsch aft von S itten  von der sa- 
voyischen K astlane i Gundis. Am  U fer der M. Unter
zeichneten der Bischof und  der G raf von Savoyen 1179, 
1224, 1265, 1300, 1350 usw . V erträge. Die M. diente

von 1265 an  vorübergehend  und  seit 1394 defin itiv  als 
Grenze zwischen den bischöfl. u n d  dem  savoyischen 
W allis, 1475-1798 zwischen dem  Zenden S itten  und  
dem  G ouvernem ent S t. M aurice. Die O berw alliser lie-, 
fe rten  an  der M. am  16. v . 1798 gegen die eingefallenen 
französischen T ruppen  u n te r  dem  Befehl des Generals 
Lorge einen verzw eifelten K am pf. Seither is t die M. 
Grenze zwischen Ober- u n d  U nterw allis.

Die M. von S t. Gingolph b ilde te  zu allen Zeiten die 
Grenze zwischen den Diözesen S itten  und  Genf. 1536- 
1569 tre n n te  sie die Bezirke M onthey und  E v ian , dann 
das W allis von Savoyen. H eu te  b ild e t sie die Grenze 
zwischen der Schweiz und  F ran k reich . An die M. von 
S t. Gingolph k n ü p ft sich ein a lte r  B rauch . W enn der 
B ischof von S itten  bei seinen V isitationen in diesen 
Teil des B istum s kam , e rh ie lt er au f der AL-Brücke 
aus den H än d en  des P fa rrers einen m it W ein gefüllten 
silbernen B echer « als den von jeh e r en trich te ten  T ri
b u t ». —  G rem aud. —  R am eau  : Châteaux du Valais. 
—  R ivaz : Topographie. [Ta.]

M O R G E N  T H A L E R . A ltes Geschlecht des K ts. 
B ern, im  O beraargau seit dem  16. Ja h rh . nachw eisbar, 
das in Gondiswil, Leim iswil, U rsenbach, Bern, L angnau 
und in versch . O rtschaften  des A m tsbez. T rachselw ald 
v e rb ü rg ert is t. D er N am e d e u te t au f eine u rsp r. H er
k u n ft von M urgenthal (auch M orgenthal). J a g g i  und 
FIa n s , R ebellen des B auernkrieges 1653. —  1. J a k . 
A n d r e a s , von U rsenbach, 1823-4 . v . 1901, F ü rsp recher 
in B urgdorf von 1841 an, G rossrat 1874-1882 (P räsiden t 
1879-1880). —  B und  1901, Nr. 126, 2. —  Ch r . N i k l a u s , 
von U rsenbach, * 11. VI. 1853, G eom eter und  Ingenieur, 
D irek to r der L angentha l-F lu ttw il-W olhusenbahn  1887- 
1896, G rossrat 1880-1884, R egierungsra t 1896-1905, 
S tä n d era t 1903-1908, D irek to r der E m m en ta lb ah n  1905, 
res. 1926. —  3. O t t o , Sohn von N r. 1, * 1861, F ü r
sprecher in B urgdorf seit 1886, G rossrat 1902-1922 
(P räs. 1910-11). —  4. W a l t e r , von U rsenbach , *1892, 
Dr. m ed., D ozent fü r P sy ch ia trie  an  der U n iv ersitä t 
Bern 1917, Fachschriftsteller, verf. u . a. Bernisches 
Irrenwesen (1915). — 5. O t t o , * 1886, Dr. phiL, B o ta
n iker und B akteriolog; Fachschriftste ller. — S Z G L .  —
6. ITa n s , von W yssachen, * 26. m .  1886, L ehrer in 
B ern seit 1908, verfasste  h is t. A rbeiten , u . a. Beiträge  
zur B au- und  Kunstgesch. Solothurns im  15. Jahrh. 
(ASA 1922) ; Bilder aus der älteren Gesch. der Stadt 
Bern  (1924) ; Beitr. zur Gesch. der Herrschaft B ip p  (im 
B T  1922-28 u. S .A .). — 7. ERNST, * 1887, in K ü snach t 
(Zürich), K u n stm ale r. W erke von ihm  befinden sich 
in  den Museen von A arau , B ern, Zürich und  W in te r
th u r . —  8. H a n s , Sohn von N r. 3, * 1890 in B urgdorf, 
Dr. phil., als Geolog längere Zeit in Siam tä tig , nach 
seiner H eim kehr Schriftste ller in B ern und  C assarate 
(Tessin), verfasste  u . a. Ihr Berge ; M atahari (aus 
Siam) ; Ich selbst, Gefühle, f  16. m . 1928 in B ern. — 
B und  1928, N r. 130. —- Die A lpen  1928, N r. 4. [H. Tr.]

M O R G E R . G eschlecht der Gem. E schenbach  und 
S t. G allenkappel (K t. S t. Gallen). W appen : in R o t über 
grünem  D reiberg vier silberne, q uadratfö rm ig  ü b er
einander gelegte S täbe, die eine silberne Rose ein- 
schliessen, ü b e rh ö h t von einem  goldenen S tern . —
1. J o h a n n , von E schenbach , L andschreiber 1624, Am 
m ann  der G rafschaft U znach 1638. —  2. J a k o b  A n t o n , 
von St. G allenkappel, 1814-1883, fa st 40 Ja h re  A m m ann 
des Seebez., gem einnützig  tä tig . —  3. F e r d i n a n d , 
Sohn von N r. 2, 17. x . 1846-20 . IX. 1916, L eiter der 
Spar- und  Leihkasse vom  Seebez. und  G aster 1883- 
1914, Gern .-A m m ann von U znach 1891-1900, freis. Poli
tik e r, Förderer und  P räs. der G em einnütz. Gesellschaft 
vom  Seebez. —  4. J o s e f  V i n z e n z , von Eschenbach,
* 1862, L ehrer am  Sem inar in R orschach 1888, D irek tor 
seit 1904. —  Vergl. Schubiger : Geschichtliches über 
das Schulwesen im  obern Seebez. —  St. Galler N bl. 1917, 
p. 77 ; 1927, p . 77. —  St. Galler Volksblatt 1916, N r. 116 ; 
1927, Nr. 93. [Alois B l œ c h l i g e r . ]

M O R G E S  (K t. W aad t, Bez. M erges. S. G LS). Kl. 
S tad t und Gem. M orgie 1287. W appen: ge te ilt von Silber 
und  R o t, m it je  einem gewellten B alken in gewechselten 
Farben . M. zäh lt zu den bed eu ten d sten  P fah lb au s ta 
tionen  im  Genfersee. Die eine liegt vor der K irche, 
die andere vor der Pu lverm üh le  u. die d r itte  in  Les
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R oseaux ; alle drei stam m en  aus der Steinzeit. Die 
le tz te re  ist die b ed eu tendste , weil m an  d o rt n eb st Aex- 

ten  und  anderen  Steinw erkzeugen 
19 sog. spatelförm ige Bronzebeilchen 
fand , einen Im p o rta rtik e l, der be
w eist, dass das N eolith ikum  noch 
lange nach  dem  A uftre ten  der Bronze 
w eiter b estan d . E nd lich  h a t  eine 
v ierte  S ta tion , paralle l zu der h e u ti
gen S ta d t, e tw a 400 m  lang  und  
150 m b re it, T ausende von B ronze
gegenständen  geliefert und schein t 
eine m ächtige  Siedelung gewesen zu 

sein. Dies e rk lä rt sich aus ih rer Lage als 
V erb indungspunk t zwischen dem  Genfer- 
see und  dem  zum  N euenburgersee fü h 
renden  L and- u n d  W asserw eg. Alle diese 
S ta tionen  w urden besonders von F . A.
Forel in  seinem  W erk Lém an  u n te rsu ch t.

Das Seeufer selbst w ar zu jen e r Zeit 
unbew ohn t. E inzig das D orf Jou lens lag 

. au f der H öhe, u n d  seine K irche w ar bis 
,1536 zugleich auch  diejenige von M. Das 
; Gebiet gehörte vor 1300 dem  Bischof 
von L ausanne, der d am it die H erren  von 
Vufilens be lehn t h a tte . A ber der G raf von 
Savoyen errich te te  d o rt eine gegen L au 
sanne gerich te te  Feste , bei der eine 
städ tische  A nsiedelung en ts tan d , zwei
fellos das W erk  des Grafen A m adeus V. 
und seines B ruders Ludw ig, die m it dem  
Bischof W ilhelm  von C ham pvent in Fehde 
s tan d en . Das Schloss M. w ird erstm als 
1287 e rw ähn t. Sein E rb au e r nahm  das 
Schloss Y verdon, ein W erk des Grafen 
P e te r , zum  Vorbild, indem  er den grossen 
T urm  des Vierecks L ausanne zudreh te .
Gleichzeitig erstellte  der G raf eine R ing
m auer u n d  siedelte die L eute  der U m 
gegend h ier an . E in  Vergleich von 1296 
en tschäd ig te  den H errn  von Vufilens, u. 
durch  den V ertrag  von 1300 verzich te te  
der Bischof au f seine dortigen  R echte  
u nd  g e s ta tte te  seinen U n te rtan en  den E in tr i t t  in  die 
B ürgerschaft von M.

D er G raf von Savoyen liess M. durch  einen K astlan  
(von 1300 an) und  durch einen V itztum  verw alten , 
dessen A m t in der Fam ilie Le Solier erblich w urde. 
M. e rh ie lt die F reiheiten  von Moudon und besass die
selben, als der G raf A m adeus V I. 1359 in dieser S tad t 
den S tän d etag  der W aad t abh ielt. Die Bew ohner von 
M. scheinen von dieser Zeit an  Teil an der Gem einde
v erw altung  geh ab t zu haben  ; 1375 ü b ten  sie diese 
ta tsäch lich  aus ; 1416 besassen sie eine eigene Kapelle, 
die der K irche von Joulens u n te rs ta n d . Die S ta d t zählte  
160 F e u e rs tä tten  (1200 E inw ohner). 1475 öffnete M. 
w iderstand los die Tore den Eidgenossen, die das Schloss 
e inäscherten , die S ta d t p lü n d erten  u n d  eine B rand
schatzung  von 300 P fund  verlang ten . 1530 m ach ten  die 
nach  Genf eilenden B erner und  F re ibu rger T ruppen  in 
M. H a lt und zerstö rten  das 1500 e rb au te  K loster der 
M inderbrüder, wo sie genäch tig t h a tte n . Am 27. i. 1536 
bese tz te  Nägeli M., ohne au f W iderstand  zu stossen, 
und  begründete  die bis 1798 dauernde H errschaft 
B erns. Die F ranziskanerk irche w urde zur S tad tk irche. 

ßU eberreste des K losters sind noch im  E rdgeschoss 
der « Maison de l ’abbaye » sich tbar. U n te r der ber- 
nischen H errschaft erlangte M. eine grössere B edeu
tu n g  als früher, da die neuen H erren  h ier einen H an 
delshafen und  die Basis ih rer K riegsflo tte  errich te ten . 
Von 1590 an  m ach te  sich ein gewisser V erkehr bem erk
b a r  ; 1691 b e tra u te  m an  den M arquis Quesne, Baron 

Ivon  A ubonne, m it dem  B au des H afens, der 1761-1765 
und  1783-1792 v e rs tä rk t und vergrössert w urde. Der 
H andel bereicherte  die S ta d t und  tru g  viel zur poli
tischen und geistigen E ntw ick lung  bei. So e rk lä rt es 
sich, dass es bei A usbruch der w aadtländ ischen  R evo
lu tion  B ürger von M. (Monod, Gart und  M uret) waren, 
die an  der Spitze der Bewegung stan d en . Im  19. Jah rh . 
verw andelte  m an  das Schloss (vorübergehend R esidenz

der Grafen von Savoyen, sp ä ter W ohnsitz  der ber- 
nischen L andvögte) in ein Zeughaus. Am 2. m . 1871 
fügte eine durch  delaborierte  französische M unition 
ve ru rsach te  E xplosion dem  Zeughause und  der S ta d t 
schweren Schaden zu, zerstö rte  einen b e trä ch tli
chen Teil des A rtillerieparks und  tö te te  23 Perso
nen.

Die heutige K irche von M. w urde 1772-1776 an  Stelle 
der a lten  K apelle gebau t. Das R a th au s  s ta m m t von 
1682. Die schon 1388 erw ähnten  Schulen erh ielten  1653 
einen neuen Im puls durch  E rrich tu n g  des Collège. D i» 
B uchdruckerei Le P reu x  in M. w ar 1579-1587 tä tig . 
Die 1536 ins Leben gerufene p ro tes tan tisch e  P fa rrg e-

m einde h a t  Tauf- und  E hereg ister seit 16 9 7 .—  Vergl. 
D H V .  [M. R.]

IVIORGIA,  d e  ( d e  M o r g i )  n an n ten  sich die Glieder 
einer Fam ilie, die im  12. und 13. Ja h rh . über Mörel (K t. 
W allis) die H errschaft fü h rte . Sie bew ohnten  die beiden 
Schlösser M ancapan und  D irrenberg , die von P e te r  von 
Savoyen um  1250 zerstö rt w orden sind. Ih r  T itel w ar 
R itte r  (m iles) und  G raf ; ih r Gebiet, die G rafschaft 
Mörel (comitatus de M .) .  Zu A nfang des 13. Ja h rh . w er
den g enann t : P h i l i p p ,  der ein Lehen von der K irche 
h a t (1215), die Grafen K o n r a d  und  W i l h e l m  (1224), 
die B rüder M a r q u a r d  u .  J o h a n n  (1239), P e t e r  und 
J a k o b  (1249). —  W i l h e l m ,  P farrer von Mörel (1222- 
1232), D om herr von S itten  (1239), Bürge fü r den Ver
tra g  (1260) zwischen Savoyen und  dem  Bischof von 
S itten . —  M ehrere andere K leriker (so W a l t e r ,  P farrer 
von Mörel 1259-1278) gehören der gleichen Fam ilie 
an  ; ob ih r auch  B e r n a r d  de Morgia (1410), D om herr 
und P fa rre r von A rdon angehört, is t ungewiss. Die 
Fam ilie  schein t um  1260 Mörel verlassen zu haben . 
1287 n en n t sich der Sohn des M arquard  von M. bereits 
N ikolaus von G luringen. N ach dem  13. Jah rh . 
verschw inden die Nobiles de M. —  Gr. I I I .  [L. Mr.] 

M O R H A R D .  f  Geschlecht von A arau  und  Lenz
burg . W appen : in Gold au f g rünem  D reiberg ein b lauer 
m ännlicher R um pf m it Binde um  das H a u p t. — 
U l r i c h ,  S tad tsch re ib er zu Lenzburg  1566, Schultheiss 
1586. —  L L .  —  W . Merz : W appenbuch v. A arau . —• 
Derselbe : Rechtsquellen des K ts. Aargau. [H .  Tr.] 

M O R H A R D T .  Gegen 1770 in den H ab itan ten stan d  
von Genf aufgenom m ene Fam ilie. —  M a t t h i a s  P h i 
l i p p e ,  * 1863, w urde französischer S taa tsb ü rg er und 
durchlief eine glänzende L aufbahn  in Paris als Jo u r
nalist, L ite ra tu rk ritik e r  und  D ram atu rg . R ed ak to r am 
Tem ps seit vielen Jah ren . [H .  F. ]

M O R I A U D .  Genfer Fam ilie  in Carouge. —  D a v i d ,  
1833-1898, A dvokat und D ic h te r .—  J  G, 16. m .  1898;

M orges ca. 1840. Nach einem Aquarell von E.  Lafond.
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26. v i. 1899. —  2. P a u l  E ugène, 1865-1924, Sohn 
von N r. 1, Professor des röm ischen R echts und der ve r
gleichenden G esetzgebung an  der U n iv e rs itä t Genf seit 
1904, P räsid en t in te rn a tio n a le r Schiedsgerichte. — 
S Z G L .  —  Catal. des ouvr. pub . par l ’Univer. de Genève.
—  3. Jean  P i e r r e , 1845-1914, A dvokat, G rossrat 1874- 
1910, S tän d era t 1876-78, 1884-90, N a tio n a lra t 1882-84.
—  4. David  Marc, 1851-1923, N o tar, G rossrat 1895- 
1900, G em eindepräsident von Carouge 1906 bis zu sei
nem  Tode, M itglied des G erichtshofs, O berst, Gross
rich ter des T errito ria lgerich ts I . [C. R.]

M O R I C A N D .  Fam ilie von C hâteaudouble im  D au
phine, die 1770 ins B ürgerrech t von Genf aufgenom m en 
w urde. —  1. M o i s e ,  1757-1830, M itglied der N a tional
versam m lung 1793, A d m in is tra to r 1796, Syndic 1798, 
Mitglied des Conseil ad m in is tra tif  1814. —  2. M o i s e  
E t i e n n e ,  gen. S tephen, 1779-1854, B otan iker, Verfasser 
einer venetian ischen  F lora , einer der G ründer des 
N aturgesch ich tm useum s von Genf. —  3. J e a n  A l e x a n 
d r e ,  1827-1890, b ek an n te r A ugenarzt in Paris. —  Rec. 
gén. suisse. —  Sordet : Diet. [E. L. B urnet.]

M O R 1 E R .  Fam ilie in C hâteau  d ’Œ x seit 1276.—
1. D a v id , * in C hateau d ’Œ x 1746 ; Maler in London. —
2. J am es, ca. 1780-1849, Sohn von N r. 1, englischer 
L ite ra t, D iplom at, G esandter in E g y p ten  und Persien ; 
veröffentlichte  nam entlich  W erke über Persien . —
3. J e a n  P i e r r e , B ruder von N r. 2, G eschäftsträger in 
den V ereinigten S taa ten  1810, G esandter in Dresden 
1814. —  4. D a v i d  R i c h a r d , B ruder von Nr. 3, eng
lischer G esandter in der Schweiz 1838-1848, L ite ra t.
— 5. Sir D a v i d  R o b e r t , f  1893, B otschafter E nglands 
in S t. P e tersburg . —  de M ontet : Diet. —  Livre d’Or.

Ein Zweig der Fam ilie n en n t sich seit 1400 Morier- 
Genoud ; aus ih r gingen M agistraten  und  A bgeordnete 
h ervor. [M. R.]

M O R I N .  Fam ilien der K te . Genf und  W aad t.
A. K a n t o n  G e n f .  Mehrere Fam ilien dieses Nam ens 

kam en vom  16. bis zum  18. Ja h rh . aus versch . P ro 
vinzen F rankreichs nach  Genf. E ine derselben, von 
D ieu le F it im  D auphine, bü rgerte  sich 1758 ein und 
is t auch  im  K t. W aad t v e rtre ten . W appen : in  Gold ein

ro te r  Sparren , beg le ite t v. 
drei M ohrenköpfen m it sil
b erner Binde. —  Galiffe : 
Not. gén. V I. [H .  Da.]

B. K a n t o n  W a a d t .  F a 
m ilie von Dieu le F it, die 
sich 1770 in Vieh e inbür
gerte . E ine andere , eben
falls aus dem  D auphine 
stam m ende Fam ilie  er
w arb  das B ürgerrech t von 
Tolochenaz. — 1. P i e r r e ,  
1736-1786, Maler in  L on
don. — S K L .  — 2. F r i t z ,
11. x ii. 1852- 4. in . 1925, 
A rzt in Colombier (N euen
burg), G ründer und  seit 
1892 P räsid en t der Société 
c lim atérique von Leysin ; 
P rä sid en t des V olkssana
to rium s von Leysin ; P rä 
sident der Schweiz. Gesell
schaft und  des in te rn a tio 

nalen Bundes zur B ekäm pfung der T uberkulose, p räsi
dierte  1924 die 4. K onferenz dieses Bundes in L ausanne.
—  P S  1925. —  3. C o n s t a n t , f  1928, A potheker in 
L ausanne, schenkte dem  Centre an ticancéreux  rom and 
sein H aus, P lace de la Pa lud , wo am  24. i. 1798 die 
lem anische R epublik  ausgerufen w orden w ar. [M. R.]

M O R I S S E N  (K t. G raubünden , Bez. G lenner, Kreis 
Lugnez. S. G L S ). Die ä lte sten  N achrich ten  über M. 
stam m en aus der M itte des 12. Ja h rh . Das D om kapitel 
von Chur besass dam als do rt eine T averne. Auch das 
B istum  Chur h a tte  im  13. Ja h rh . Besitz zu M. Sieben 
Höfe von O bersaxen w aren im  ausgehenden 15. Ja h rh . 
im  D orfrecht von M orissen. K irchlich gehörte  die 
Jakobskapelle  zu M. zur T alkirche Pleif. E rstm als wird 
die K irche zu M. 1345 erw ähn t. [A. v. C.]

M O R I S S E N ,  von.  Schon sehr frühe t r i t t  die Fam ilie

au f ( U l r i c h , 1210, R u d . und  H e r m a n n  von M., 
G ebrüder, w aren R itte r) . Sie b lü h te  noch im  15. Ja h rh .
—  Vergl. C. von Mohr : Codex dipi. —  Derselbe : Urba
rien des Dom kapitels von Chur. —  W artm an n  in QSG  10.
— P fa rra rch iv  P leif ; Gem .-Arch. M orissen. [A. v. C.] 

M O R I T Z ,  F r é d é r i c  W i l l i a m ,  aus H erborn  (H es
sen), * 27. XI. 1783 in London, A quarellist, liess sich 
gegen 1807 in  N euenburg n ieder und  bü rg erte  sich 1817 
ein. E r ve rb rach te  m ehrere Ja h re  in Ita lien , k eh rte  
dann  nach  N euenburg  zurück, wo er 1831-1854 Zeichen
lehrer w ar, f  11. v i i .  1855 in N euenburg . — Daniel F ré 
déric W i l l i a m ,  Sohn des V orgen., * 25. v . 1816 in 
N euenburg, t  27. I I .  I860 in Bern, Maler, ste llte  seit 
1836 aus. W erke in  den Museen von N euenburg  und 
B ern. —  S K L .  [L. M.]

M O R I T Z I .  Geschlecht des K ts . G raubünden . — 
J o h a n n  B a r t i s t a ,  Z unftm eiste r in Chur 1773. — 
A l e x a n d e r ,  1806-1850, B otaniker, w urde vom  älte ren  
de Candolle in  Genf m it der A usarbeitung  seines L ex i
con botanicum  b e tra u t,  w ar m ehrere Ja h re  Prof. der 
N aturw issenschaften  in Solothurn , sp ä ter in Chur. 
H erausgeber des B ündn . Volksblattes, M itglied des 
S ta d tra ts , verfasste  u . a. Flora der Schweiz ; Verz. der 
P flanzen Graubiindens ; Considérations sur l ’espèce dans 
l ’histoire naturelle. [ B .  M a t t h i e u . ]

M Ö R L E N S  (K t. F reiburg , Bez. Glane. S. G L S). 
Gem. und  Dorf. M orlingis  966 ; M örlens 1111 ; Mollens 
1278. Das G ebiet dieser Gem. m uss schon in ä lte ste r 
Zeit besiedelt gewesen sein : G rabhügel, w ahrsch. aus 
der 1. E isenzeit, sollen sich d o rt vorfinden. 996 ü b er
gaben R udolf I I I .  von B urgund  und  Anselm , P ro p st 
von S t. M aurice, dem  R itte r  B alfred gewisse der K irche 
von M. gehörende G üter in  der U m gegend. 1228 gehörte 
die K o lla tu r dem  Bischof von L ausanne. Das u rsp r. 
sehr ausgedehnte  K irchgem eindegebiet erfuh r zu A n
fang des 16. Ja h rh . eine V erkleinerung, indem  einige 
O rtschaften , näm lich  C havannes sur M oudon, Chesalles 
und  Brenles die R eform ation  annahm en . 1869 w urde 
die neue K irche in  U rsy  gebau t, das zen tra le r gelegen 
ist, so dass die P farre i h eu te  Ursy-M orlens heisst. — 
Vergl. K uenlin  : Diet. —  Dellion : Diet. —  A S H F  IV, 
75 ; VI, 353 ; V II, 329. [P. A.]

M O R L O N  (K t. F reiburg , Bez. Greyerz. S. GLS). 
Gem. und  Dorf. A lte N am ensform en : M olion, M olions, 
Mêlions. 1038 tau sch te  B u rk h ard  II .,  A b t von St. M au
rice, m it einem  seiner G etreuen, Louis, die N utzniessung 
von im  Genevois gelegenen G ütern  gegen den v ierten  
Teil des Dorfes M. aus. Die Grafen von Greyerz besassen 
d o rt im  13. Ja h rh . Ländereien  und  H oheitsrech te  ; 
P e ter I I I .  v e rkaufte  einen Teil davon an  Je a n n e tte , 
H errin  von La Molière, G a ttin  des U lrich von W ippingen. 
A uch die A btei H um ilim ont besass in M. 1148-1179 
G üter, die sie Z insleuten a b tra t.  Das D orf gehörte Ende 
des 14. Ja h rh . bis 1475 zur H errschaft E verdes-V uip- 
pens, dann  zur H errschaft É verdes, 1475-1798 zur 
gleichnam igen L andvogtei, 1798-1848 zum  Bez. Bulle, 
von da an  zum  G reyerzbezirk. M. w ar nach Bulle p farr- 
genössig, bis es 1658 zu einer selbständigen K irchgem . 
e rhoben w urde. E nde des 15. Ja h rh . b au ten  die Be
w ohner eine K apelle, die 1500 gew eiht w urde (ver- 
grössert und  m it einem  T urm  versehen 1650-1658). 
P farreg iste r seit 1761. —  Vergl. K uenlin  : Diet. — 
Dellion : Diet. — M F  I I .  —  Chronique d ’Éverdes et de 
V uippens. [ J .  J o r d a n . ]

M O R L O T ,  von.  Pa triz ische Fam ilie  der S tad t Bern, 
die aus Confians im  lo th ring ischen  H er
zogtum  B arr s tam m t. R efug ian ten  und 
K aufleu te  Hessen sich in der 2. H älfte  
des 16. Ja h rh . in der Schweiz nieder. 
W appen : in B lau ein gew ellter gol
dener B alken belegt m it einem  Moh
renkopf m it weisser B inde (Adels
b rie f im  Besitze der Fam ilie). T h i é -  
b a u d ,  * 1514, Seidenhändlor, w urde 
1569 in  Genf und  1587 auch  in Basel 
ins B ürgerrech t aufgenom m en, 1580 zu 

N ancy von H erzog K arl von L othringen  geadelt ; 
t  1597. Sein Sohn J o s e p h  erw arb die H errschaften  
L av igny  und  Bavois (W aad t). —  D H V  (u n ter Bavois).
—  1. M a r c , ebenfalls Sohn von T hiébaud , * 1562,

Fritz  Morin.
Nach einer Photographie .
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D r. m ed., 1592 A rzt in Basel, 1593 als S ta d ta rz t  nach 
B ern berufen, erh ie lt 1600 das B erner B ürgerrech t 
geschenkt ; H err zu M ünchenw yler und  C lavaleyres von 
1612 an . —  v. M ülinen : Beiträge  I I I ,  p. 207. —  A lpen
rosen 10 (1880), p. 124. —  S B B  I .  —• 2. D a v i d , Sohn des 
Jo sep h  obgen., b em ühte  sich um  den B au des K anals 
von E ntreroches, w ar G ouverneur des P rinzen  W il
helm  I I .  von O ranien und  S up erin ten d en t des hollän
dischen K riegsrates 1643-1666. —  Journal d ’Yverdon, 
18./19. v., 2/9. VI. 1923. —  Feuille d 'A vis  de Lausanne,
17. x . 1925. —  3. T h e o d o r , Sohn von Nr. 1, * 1593, 
L andvog t zu Chillon 1636, des K l. R a ts  1647, bei den 
B au ernaufständen  von 1641 und  1653 öfters zu V er

handlungen  verw endet, 
1 1661. —  4. D a n i e l , Sohn 
von Nr. 1, * 1596, L an d 
vog t zu R om ainm òtier 
1634, zu Morges 1645, im  
B auernkrieg  1653 M it
glied des Geh eimen K riegs
ra tes  und O berst eines 
w aad tländ ischen  R egi
m en ts, ebenso im  1. Vill- 
m ergerkrieg  1656, des Kl. 
R a ts  1661, V enner 1670, 
H err zu Bavois, f  1670. 
—  E d. R o tt : Représ. dipi.
V I, 460. — 5. M a r x , Sohn
von N r. 4, * 1629, L an d 
vogt zu A venches 1666, 
t  1678. — 6. J o h a n n e s , 
Sohn von Nr. 4, * 1630, 
L andvog t zu St. Jo h an n - 
sen 1673, K astlan  zu F ru - 
tigen 1691, f  1709.— 7. 
D a v i d , Sohn von N r. 4,

* 1640, L andvog t zu St. Jo h annsen  1679, t  16 9 2 .—  8.
M a r x , Neffe von Nr. 5.-7, * 1668, Sprach- und  R ech ts
ge lehrter, P rof. der E loquenz, e rster bernischer L an d 
vogt im  T hurgau  1716, L andvog t in Moudon 1724, des 
K l. R a ts  1734, Sa lzd irek tor 1739, V enner 1750, f  1751. 
— 9. F r a n z  L u d w i g , Sohn von Nr. 7, * 1667, H a u p t
m ann  in n iederländischen D iensten, wegen verbo tenen  
W erbens der R egierung m issbeliebig 1695 ; S tiftschaffner 
1711, K riegsrat 1712, des K l. R a ts  1719, V enner 1723, 
t  1725. —  10. S a m u e l , Sohn von N r. 7, * 1670, H a u p t
m ann  in n iederländischen D iensten, wegen seiner W er
b e tä tig k e it tro tz  V erbot b e s tra f t 1697, L andvog t zu 
G randson 1715, des K l. R a ts  1726, V enner 1731, 1752, 
1763, W elschseckelm eister 1734, t  1763. —  v. Mülinen : 
Beitr. I I I ,  150. —  11. G o t t l i e b , E nkel von Nr. 6, *1703, 
L andvog t zu K aste ien , t  1755. —  12. F r a n z  L u d w i g , 
Sohn von Nr. 9, * 1698, H au p tm an n  in niederländischen 
D iensten , A m ts ta tth a lte r  in  M urten 1733, L andvogt 
zu N yon 1736, O berst im  L and  1760, O bervogt zu 
B iberstein  1767, f  1783. —  13. E m a n u e l , Sohn von 
N r. 10, * 1704, L andvog t zu A ubonne 1745, f  1782. — 
14. A b r a h a m  F r i e d r i c h , Neffe von N r. 9 und  10,
* 1701, Grossweibel 1742, L andvog t in M eyental 1746, 
zu Locarno 1754, zu Lenzburg  1756, abgesetzt 1758, 
f  1778. —  15. F r i e d r i c h  F r a n z  L u d w i g , Sohn von 
Nr. 12, * 1727, O berst in der holländischen Schweizer
garde, General qu artie rm eis te r in der W aad t 1791, 
L andvog t zu E rlach  1797, t  1814. —  v . M ülinen : 
Beitr. IV , 110 ; VI, 184. — 16. K a r l  E m a n u e l , Sohn 
von Nr. 14, * 1741, R atsch re iber 1787, S taatssch re iber 
1795, t  1820. —  17. A l c i b i a d e s , U rurenkel von Nr. 6,
* 1797, O berst in französischen D iensten , f  1857. —
18. G o t t l i e b  E m a n u e l , Sohn von N r. 16, * 1788, 
anfangs im  S taa tsd ien st, Grossweibel, doch 1831 
erb lindet, w urde er 1836 G ründer der bernischen B lin
d en an s ta lt und  deren D irek tionsp räsiden t, daneben 
auch, p rak tisch  und  schriftstellerisch , ein h e rv o rra 
gender B ienenzüchter, f  1844. — S B B  I. — v. M ülinen : 
Beitr. I I ,  54. —  19. M a r k u s  T h e o d o r , Sohn von Nr. 16,
* 1790, Dr. m ed., grosser M enschenfreund und W ohl
tä te r ,  f  1873. — S B B  I. —  20. U l r i c h  N a p o l e o n , Sohn 
von Nr. 17, * 1835, O berstlt. in französischen D iensten, 
t  1890. —  21. K a r l  A d o l f , Sohn von N r. 19, * 1820, 
Geolog und  Archäolog, Forscher in den österreichischen

A lpenländern , Prof. an der A kadem ie zu L ausanne 
1851-1854, n achher V orstand  der archäologischen 
Sam m lungen zu B ern, f  10. II. 1867. — V S N G  51. — 
B a rth  I I I ,  763. —  v . M ülinen : Prodrom us. —  22. K a r l  
A l b e r t ,  U renkel von N r. 16, * 1846, Ingenieur, eidg. 
O berbau inspek tor 1891-1918, O berstlt. des Genie. — 
Vergl. im  allg. LL. —  L L H .  —  Gr. —  S G B  I I . — TU lier 
IV  u . V. —  M itteilungen v. E d. v . M orlot. [Th. Im Hop.] 

M O R O ,  A n t o n i o ,  von Verdello (Bergam o), Dr. 
theo l., P ro p st von Bias ca 1630-1662, D ekan, G eneral
v ik ar des Erzbischofs von M ailand fü r die am bro- 
sianischen Täler, apost. P ro to n o ta r  und  K om m issär, 
f  in B iasca 1662 im  Geruch der H eiligkeit. —  BStor.
1884. —  S. B orran i : Ticino Sacro. [C. T.]

M O R O N E ,  M O R O N I .  Adeliges G eschlecht von 
M ailand, von dem  ein Zweig sich im  17. Ja h rh . in 
Lugano ansiedelte  und  das B ürgerrech t erw arb . Die 
Fam ilie von Lugano nahm  in der Folge den N am en 
M oroni-Stam pa an. W appen  : gespalten , rech ts gevier
te ! , in 1 und  4 ein offenes zinnengekröntes Schloss m it 
zwei T ürm en, ü b erh ö h t von einem  Adler, in  2 und  3 ein 
B aum , vor dem  ein nach  links schauender W indhund  
s itz t ; links ein en tw urze lte r M aulbeerbaum  (Farben  
u n b ek an n t ; V arian ten ). — 1. G e r o l a m o ,  f  1529, 
m ailänd ischer D ip lom at, betrieb  eifrig die R ückkehr 
der tessinischen G ebiete an  das H erzogtum  M ailand. 
W iederholt G esandter des Königs von F rankreich  zu 
den Eidgenossen zur Regelung der m ailändischen Ange
legenheiten von 1505 an, w urde 1507 von den Schwei
zern in Bellinzona v e rh afte t, fiel 1516 in  U ngnade und 
verw endete sich von da an zur W iedereinsetzung von 
Franz I I .  Sforza als H erzog von M ailand. E r scheint 
1521 den E inm arsch  des K ard inals Schiner ins H erzog
tu m  veran lasst zu haben . Seine Lettere sind hgg. in 
Miscellanea die Storia Hai. I I .  —  2. G a s p a r e  Morone- ' 
Mola, K upferstecher und M edailleur, * w ahrsch. 1610 in 
L ugano, f  1669 in R om , Neffe des M edailleurs Gaspare 
Mola, w ar offizieller M edailleur der P äp ste  U rban  V III ., 
Innozenz X ., A lexander V II. und K lem ens IX ., 
zeichnete oft Mola und  sogar Molo. —  3. F e d e l e ,
19. x i. 1856-6 . i. 1920, A dvokat, G erich tspräsiden t von 
Lugano 1885-1891, S ta a ts ra t 1892-1893, G rossrat 1897.  '
— 4. T omaso, 9. iv . 1852- 18. XI. 1926, in L ugano, 
F a b rik an t in M ailand und  Schio, verm ach te  50 000 F r. 
dem  Spital von Lugano, 25 000 F r. für w ohltätige  
Zwecke und  den R est seines Verm ögens als eine S tiftung  
zu G unsten  künstlerischer und  geistlicher Studien . —■
A S I. —  A H S  1914. —  S K L . —  BStor. 1890, 1892,
1904. —  Vegezzi : Esposizione storica. —  E . P o m e tta  : 
Come il Ticino. — Arch. d. Soc. rom. d. storia patria  
X X X I. — G iorda : G. Morone ed i suoi tem pi (M ailand 
1887). —  A. B üchi : Korresp. des K ard. Schiner (in 
Q S G ) .—  K ohler : Les Suisses dans les guerres d’Italie.
—  E. G agliardi : Novara u . D ijon. [G. Trezzini.]

E in Zweig im Veltlin h a t  möglicherweise v e rw an d t
schaftliche B eziehungen zu den Moron oder Maron in 
G raubünden  (verbürgert in Bonaduz und R häzüns). 
E ine Fam ilie M. in  B onaduz b e trieb  1705-1774 daselbst 
eine D ruckerei. —  1. P e t e r ,  von Bonaduz (wohl B uch
drucker), P o d esta t zu P lurs 1643. —  2. M a r ia  M a rg a 
r e t h a ,  A ebtissin des K losters K atzis 1690. — Vergl. J .  A. 
v. Sprecher : Gesch. der I I I  Bünde  I I ,  p. 504. —  LL. — 
BStor. 1890, p. 40. —  F. Jeck lin  : Am tsleute. [L. J.]

M O R O S  IN I , M O R O S I N O .  Adeliges Geschlecht 
von M ailand, wo es anfangs des 14. Ja h rh . erscheint.
E in  Zweig, aus dem  zahlreiche M agistraten  und  Geist
liche hervorgegangen sind, liess sich schon im  15. Ja h rh . 
in Lugano nieder. A uch Angehörige der M ailänder 
Fam ilie haben  in der Schweiz eine bem erkensw erte 

Rolle gespielt. W appen : in Blau ein 
g rüner, schrägrechts gestellter S tab  
m it A stknoten , d a rau f zwei gegen ein
ander laufende weisse Füchse ; im 
goldenen Sch ildhaup t ein gekrön ter 
schw arzer Adler. —  1. P i e t r o ,  he r
zoglicher V ikar von Brissago 1360. —
2. Giorgio  oder Giorgine (1386-1399), 
G esandter in  die Schweiz 1399. —
3. F rancesco (1388-1412). B ruder von 
Nr. 2, verliess M ailand 1412 wegen der

Daniel Morlot (Nr. 4). 
Nach einem OeJgemälclc.



168 MOROSINI MORSEL
E rm ordung  des Herzogs G iovanni M aria V isconti ; soil 
der S tam m v a te r der M. von Lugano sein. —  4. C e s c i i o - 
l u s  oder F r a n c e s c o , t  vor 1477, Sohn von N r. 3, einer 
der procuratori von Lugano 1441. —  5. G a s p a r e  oder 
G a s p a r i n o , w ahrsch. Sohn oder Neffe von N r. 4, stand  
1466 m it den R usca an  der Spitze der Gibellinen des 
Val Lugano gegen die Sanseverino, die dam aligen H er
ren  der T alschaft. — 6. F i l i p p o , Neffe von N r. 2 und 
3, f  v o r 1494, K om m issär des Herzogs von M ailand in 
Sonvico m it dem  A uftrag , diese w ichtige F estu n g  zu
rückzuerlangen  und  den F rieden  zwischen den W elfen 
und  Gibellinen des Val Lugano herzuste llen . —  7. G a 
b r i e l e  (1450-1500), von Lugano, Sohn von N r. 4,  f  vor 
1515, w urde vom  H erzog von M ailand m it m ehreren 
dipi. A ufträgen  b e tra u t : nach  D eutsch land  1473, zum  
Bischof von S itten  1476, an  die T agsatzung  von Luzern 
wegen der B urgunderkriege, zu den E idgenossen 1478 
zur A nw erbung von 800 Soldaten  usw . E r w ar auch  
B ürger von Corno. — 8. G i o v a n n i  (1480-1507), w ieder
ho lt 1495-1507 G esandter des Herzogs von M ailand und 
Ludwigs X II .  zu den E idgenossen. —  9. P i e t r o  A n 
t o n i o , w ahrsch. Sohn von N r. 5, E rzd ech an t oder 
E rzp ries te r von S. Lorenzo in Lugano 1512 ; vielleicht 
iden tisch  m it P ie tro  A ntonio , O rganist in Lugano 1489. 
—  10. G i o v a n n i  P i e t r o , E rzp ries te r von Lugano 1521- 
t  5. IX. 1579, W o h ltä te r von S. Lorenzo, b ekäm pfte  die 
R eform ation ; n ah m  an der D isp u ta tio n  von Locarno 
1549 te il u n d  w ohnte  1565 und  1579 auch  den Synoden 
von Corno bei. —  11.-12. F r a n c e s c o  und  B a r t o l o m e o , 
B rüder, B ürger von Corno, unzufrieden m it dem  H er
zog von M ailand, erh ielten  das B ürgerrech t von Zürich, 
wo sie seit 1490 g en an n t w erden . —  13. B e r n a r d i n o  
beteilig te  sich 1493 als Ribelline an  den K äm pfen L u
ganos ; G esandter von U ri, Schwyz und  U nterw alden  
nach  Venedig 1502, M ünzm eister in Bellinzona 1506, 
von den reg. O rten  1511 und  1512 abgeordnet, um  über 
ein B ündnis m it Venedig gegen F ran k reich  zu u n te r
handeln , w ar einer der H au p tleu te  K asp ar Göldlis bei 
der E innahm e von Corno am  22. ix . 1515. Es is t schwer, 
ihn von einem  än dern  B ernardino zu un terscheiden , der 
w ahrsch . M ailänder is t, obschon er 1523 als Luganese 
angegeben wird (Bürger von Schwyz, von F ran z  I I .  
Sforza 1523 zu den U rk an to n en  abgeordnet, im  gl. J . 
in Lugano v e rh afte t). —  14. F i l i p p o , Neffe von N r. 13, 
F iskalsyndikus von Lugano 1492. —  15. G e r o l a m o , 
Sohn von Nr. 13, t  vor Ju n i 1553, Daziere von Lugano 
und  Caneparo des Tales 1512, Schreiber von Lugano 
1514-1520, S ta tth a lte r  der Vogtei 1523-1539, h a tte  
einen lan g em  S tre ithandel m it H einrich  Fleckenstein

v. L uzern, der die T ag sa t
zung w iederholt beschäf
t ig te .— 16. G i o r g i o  nahm  
1513 am  F eldzug nach  Cas
tiglione teil und  w ar einer 
der U n te rh än d ler zur V er
h ü tu n g  der P lünderung  v. 
D orf u .Sch loss.—  17. Gio- 
VAN B a t t i s t a , seit 1546 
erw ähnt, P riester, Chor
herr von Lugano 1565, 
einer der G ründer des K a 
puzinerk losters von So- 
rengo 1566. —  18. G i o v a n  
P i e t r o , S ta tth a lte r  des 
L andvogts von Lugano bis 
1579, V ertre te r des Spitals 
im  K om turei-H andel der 
M alteserritter v. S. Giov. 
von Contone 1569, t  vor 
1589. —  19. G i o v a n  P i e 
t r o , Sohn von N r. 18., 
Dr. ju r .,  1618 vom  N u n 
tiu s  Sareghi, von den

katholischen O rten und von Lugano nach  G raubün
den abgeordnet, um  die Befreiung Nicolò R uscas zu
erw irken. W ahrsch . w ar auch  er es, der 1653 vom
S ta tth a lte r  der Vogtei und  vom  P räsid en ten  des K on
gresses der 4 tessinischen Vogteien nach Bironico ge
san d t w urde, um  die B eteiligung am  B auernkrieg  zu 
besprechen. — 20. G i o v a n  P i e t r o , Sohn von Nr. 19,

* 5. IV. 1633 in  L ugano, P rä sid en t des R ates von Lugano 
1686, S ta tth a lte r  der Vogtei, einer der Z ollpächter in 
Lugano 1692-1704. —  21. G a b r i e l e , Sohn von N r. 20, 
O berst in venetian ischen  D iensten . —  22. M a r i n o ,
* 1704, G uardian  des F ranz iskanerk loste rs von L u 
gano 1762 und  P rov inzia l. —  23. L u i g i  G i u s e p p e  
G a b r i e l e . * 1706, in  den lom bardischen Adel aufge
nom m en 1777, S ta tth a lte r  der Vogtei 1778. —• 24. G i a n  
P i e t r o  F r a n c e s c o , E nkel von N r. 20, * 2. iv . 1736 in 
Lugano, t  1817 in  Corno, erh ie lt 1769 das B ürgerrech t 
von M ailand und  1773 die B estä tigung  seines Adels. 
R ich te r des P re to rio  von P av ia , P o d esta t von Mai
land, oberster G erich tsbeam ter 1769, V izepräsiden t des 
Senats 1771, V orsitzender des G esundheitsgerichts, 
G eheim rat ; W o h ltä te r des Spitals von Lugano. Viel
leicht ist er iden tisch  m it dem  1803 von Lugano an den 
V izepräsidenten  der ita lien ischen  R epublik , Melzi, 
abgeordneten  G esandten  zur B efürw ortung  Luganos als 
H a u p ts ta d t des Tessins. —  25. G i u s e p p e , Sohn von 
N r. 24, * 1770 in M ailand, f  4. XII.  1847 in Lugano, 
D r. ju r ., S ek re tä r der provisorischen R egierung. —  26. 
G i o v a n  B a t t i s t a , E nkel von N r. 23, * 8. m . 1782 in 
L ugano, t  9. IV. 1874 in M ailand, des Gr. R a tes  1813- 
1815 (P räsid en t 1814), S ta a ts ra t Mai 1813-D ez. 1814, 
K an to n srich ter von 1815 an  und  nach  1829, Bevoll
m äch tig te r der P rinzessin  C ristina Trivulzio-Belgioioso 
1833, liess sich 1842 als österreichischer S taa tsb ü rg er 
aufnehm en u n d  verzich te te  1860 au f die Schweiz. 
N a tio n a litä t. Seine G a ttin , E m i l i a  geb. Z eltner, von 
S olothurn , nahm  eifrigen A nteil am  K am pfe fü r die 
italienische U nabhäng igkeit. —  27. L u i g i , G uardian  der 
F ranziskaner von Lugano, G eneralkom m issär des O r
dens 1812. —  28. Ca r l o , * 5. II. 1809, t  in Lugano
12. II. 1874, Dr. ju r . und  A dvokat, K om m issär von L u
gano, S ta a ts ra t  1854, 1861-1869, K an to n srich ter, A dju
ta n t  des O bersten L uvini im  Sonderbundskrieg . — 
Vergl. BStor. 1879-1881, 1884, 1885, 1887, 1891, 1895, 
1897, 1901, 1909. —  A S  I. —  A S H R . —  A I I S  1914. — 
LL. —  Period, d. soc. stor. comense I, I I ,  IV . —  M onitore  
di Lugano  1921-1923, 1925. —  E. P o m e tta  : Come il T i
cino. —  Vegezzi : Esposizione storica. —  Oldelli : Diz.
— L. B ren tan i : M iscellanea storica. —  Cérésole : La 
République de Venise et les Suisses. (C. T r e z z i n i . ]

M O R R E N S  (K t. W aad t, Bez. É challcns. S. GLS). 
Gem. und  Dorf, ziem lich bedeu tende  galloröm ische A n
siedelung. Im  M itte la lter gehörte  M. zur H errschaft 
B ottens ; 1535 erhob es der Bischof zu einer besondern 
H errschaft fü r seinen M ünzm eister Je a n  Real. Die Llerr- 
schaft ging 1594 an  die Saussure über, die sie bis zur 
R evolution  beibehielten . Die S t. N ikolaus geweihte 
K irche gehörte dem  K ap ite l L ausanne. N ach der R e
form ation  bed ien te  der gleiche P fa rre r  M. und M onthe- 
ron . M ajor Davel is t im  P fa rrh au s von M. bei seinem  
V ater geboren. T aufreg ister seit 1643, E hereg ister seit 
1659, S terbereg ister seit 1728. —  D H V .  [M. R.]

M O R S C H A C H  (K t. u . Bez. Schwyz. S. GLS). 
Gem. und  P farrdo rf. F unde  röm ischer M ünzen. M. ge
h ö rte  früher zur P farre i Schwyz. Am 26. v i. 1283 w urde 
eine K apelle zu E hren  des hl. Gallus gew eiht. 1302 
w urde M. selbständige P farre i. Die 1500 zerstö rte  K ir
che w urde 1509 neu e rb au t (29. v m . 1509 gew eiht). Im  
B einhaus befindet sich ein u ra ltes  K ruzifix . T aufre
g ister seit 1706, E hereg. seit 1669, S terbereg ister seit 
1702. —  A. N üscheler : Gotteshäuser (in Gfr. 45). [D. A.]

M O R S E L .  Seit dem  14. Ja h rh . in F re ibu rg  erw ähnte  
Fam ilie, die im  15. Ja h rh . geadelt w urde und im
16. Ja h rh . erlosch. W appen  : gete ilt von B lau und  Silber 
m it drei (2 und  1) Jag d h ö rn ern  in gew echselten Farben .
—  1. F e r r o d , der ä ltere , B ürger um  1360, B auherr 
1365. —  2. P e r r o d , der jüngere , Sohn von Nr. 1, 1379 
m it dem  Steuereinzug in N idau b e au ftrag t, Bürge der 
S tad t fü r eine 1387 in Basel gem achte  Anleihe ; des 
K leinen R a ts  1398, 1400-1402. —  3. P i e r r e , Sohn von 
N r. 2, des K l. R a ts  1414, Seckeim eister 1425-1428, 
Siegelbewahrer 1431-1433, 1435-1438, erhielt 1418 vom  
K aiser Sigism und einen W appenbrief. 1423 erscheint 
er als Bürge der S ta d t beim  A nkauf der H errschaft 
G rasburg. — 4. P e t e r m a n n , Sohn von Nr. 3, Ju n k e r, 
des K leinen R a ts  1466-1467, 1482-1489, L andvog t von 
G randson 1484-1485, w ar 1475 nach  der E innahm e des

Glan Pietro  Francesco 
Morosini.

Nach einem Oelgemälde.
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Schlosses Illingen der erste von den F re ibu rgern  einge
se tz te  K a s t la n .—  Vergl. A m m an : Lettres d ’armoiries 
(in A H S  1919). —  Z ürich : Les fiefs T ierstein  (in A S H F  
X II) . —  Derselbe : Catalogue des avoyers (in A F  1918).
—  Etichi : F reiburgs Bruch m it Oesterreich. [J. N.] 

M O R S I E R ,  d e .  W aad tlän d er und  Genfer Fam ilie,
die aus T honon s tam m t. W appen : in 
Schwarz m it b lauem  Schildrand ein 
silbernes Pferdegebiss (m ors). Die
W itw e des F r a n ç o i s , R atsh errn  von 
Thonon, siedelte 1596 au f die andere 
Seite des Sees über, um  dem  von F ra n 
çois de Sales ausgeübten  k a th o li
schen D ruck zu en tgehen und  liess 
sich in P erro y  nieder. —  1. J e a n  
F r a n ç o i s , 1668-1747, U renkel des
Obgen., O b erstlieu tenan t in engli

schen D iensten , nah m  am  irländischen Feldzug teil. 
In  die Schweiz zu rückgekehrt, käm p fte  er bei Vill
en ergen und  w urde v e rw undet ; P la tzk o m m an d an t in 
R orschach  1712-1718. —  2. H e n r i  L o u i s , 1752-1826, 
E nkel von Nr. 1, O berst in holländischen D iensten . —
3.  A l e x a n d r e  A u g u s t e , 1796-1858, U renkel von
N r. 1, Maire von E au x  Vives, G rossrat und  S ta a ts ra t.
—  4. G e o r g e s  A u g u s t e , 1864-1923, Ingenieur in P a 
ris, sp ä ter in Genf, wo er sich sozialen F ragen  w idm ete, 
G rossrat und  Pub liz ist. —  5. C o n s t a n t  E d o u a r d , 
* 1866, Schriftste ller, V erfasser von A bhandlungen 
ü ber die deutsche L ite ra tu r. — Vergl. Gallile : Notices 
gén. I I I .  —  Soldats suisses au service étranger. [A. Ch.]

M O R T H I E R .  Fam ilie  von D om bresson (Neuen- 
burg), seit 1400 e rw ä h n t.—  1. J e a n  F r é d é r i c ,  1792- 
1865, P fa rrer in S t. M artin  1813-1860, V erfasser einer 
handschriftlichen  Chronik. Sein Sohn —  2.  P a u l ,  3. i.
1823-18 . x . 1886, Dr. m ed., A rzt in F ontaines, dann 
in Corcelles, M itglied des V erfassungsrats 1848, Gross
ra t  1848-1851, 1868-1871, R ed ak to r des Républicain  
1848, B otaniker, Professor an  der A kadem ie N euen
b urg  1868-1883, am  G ym nasium  1873-1883, Verfasser 
einer Flore analytique de la Suisse. —  M essager boiteux 
de Neuchâtel, 1867, 1888. —  Livre d’Or de Belles-Let
tres de Neuchâtel. [L. M.]

M O R U S ,  A l e x a n d e r ,  1616-1670, scho ttischer A b
stam m ung, * in Castres, P fa rrer, Professor der griechi
schen Sprache an  der A kadem ie Genf 1639, der Theolo
gie 1642-1649, R ek to r 1645-1649. P fa rre r und  Profes
sor in H olland, dann  in C harenton, verfasste  u . a. De
gratia et libero arbitrio ; Oratio de pace ; A lexandri M ori
fides publica. — Vergl. H eyer : Église de Genève. —  
B orgeaud : L ’académie de Calvin. [C. R.]

M O R Y .  Fam ilien der K te . Basel u . Bern.
A. K a n t o n  B a s e l .  In  B inningen eingebürgerte  F a 

milie, die von dem  um  1685 nach  Basel geflohenen H u 
geno tten  Jesa jas  M orue  a b s tam m t. Seine in Binningen 
gegründete  Ziegelei v e rerb te  sich au f seine N achkom 
m en. —  R u d o l f  Mori erbau te  1765 das N eubad, das 
bis 1857 der Fam ilie gehörte. — A l b e r t , * 1874, M it
glied des L an d ra tes  seit 1915. —  B J  1914. [0. G.]

B. K a n t o n  B e r n .  M o r y  auch  M o r i . R efugiantenfa- 
m ilie von K allnach, die um  1675 aus F rankreich  ein
w and erte . —  E m i l , * 4. x i. 1856 in Bern, Dr. m ed., 
K u ra rz t in Adelboden ; Fachschriftsteller. Verz. seiner 
Schriften im S Z G L .  —  D irek te  M itteilungen. [H. Tr.]

A us einer Fam ilie Möri von Lyss (erw. 1492) s ta m 
m en A rch itek ten . —  S K L .

M O S  (M oos, VON IM, zem )  finden sich im  13., 14. 
und 15. Ja h rh . in N aters, U lrichen, F ieschertal, S t. Ni- 
k la u s ,  Z e r m a t t  usw . H e i n r i c h ,  von St. N iklaus, P fa rrer 
von Visp 1441, bischöflicher K ap lan  1449. — G rem aud.
—  B W  G IV . —  Im esch : Gesch. v. Naters. [D. I.] 

M O S B R U G G E R .  Siehe M o o s b r u g g e r .
M O S C A ,  M U S C A .  Geschlecht im  E ngad in .— Lu-

z iu s M usca, L andam m ann  des H ochgerichts Ob T asna 
1771. [B. M a t h i e u . ]

M O S C H A R D .  Geschlecht des M ünstertals (K t. 
B ern), von dem  sich 1675 ein Zweig m it F r a n z  L u d w i g ,  
P fa rre r zu L angnau 1681, zu B ä tte rk in d en  1711, j- 1723, 
in B urgdorf e inbürgerte . —  1. N i k l a u s ,  P farrer zu 
zu B évilard 1743, E hrenm itg lied  und  preisgekrön t von 
der Bern. Oekonom ischen G esellschaft, f  1774. —  2.

A u g u s t , * 1817 zu C ourtelary , F ü rsp recher 1841, Ge
rich tsp räsid en t in M ünster, R egierungsrat und E r
z iehungsdirektor 1850-1852, S taa tsan w a lt 1853-1865, 
hervorragender k o n se rvativer Po litiker, G rossrat (P rä 
sident 1896), N a tio n a lra t 1852-1854, V erfechter der 
R ech te  der K atho liken  im  K u ltu rk am p f, f  22. x . 1900.
—  L L H .  —  B und, 28. x . 1900. —  Educ. 36. [Th. I m H o f . ]

M O S C H  IN I . Fam ilien von V ergeletto , R usso und
Sigirino (Tessin). W appen : kreuzweise g ev ie rte t m it 
einem  Löwen darü b er ; im  S childhaupt 3 L ilien, rech ts 
3 au frech t gestellte  Bienen, im  Schildfuss ein D reiberg 
(Farben  u n b ek an n t). —  1. S a v e r i o , gegen 1750, W ohl
tä te r  der P farre i V ergeletto . —  2. M a r t i n o , von Russo, 
schenkte 1771 den A rm en von Onsernone 12 000 Lire.
—  A H S  1914. —  M onti : A tti.  —  G. B u e tti : Note 
storiche relig.—  St. F ranscin i : La Svizzera italiana. [C. T.]

M O S C I C K I ,  I g n a c e ,  * 1867 in der W oyw odschaft 
L ublin , von der russischen R egierung verfolg t, floh 
n ach  L ondon u n d  k am  um  1897 nach F reiburg . Assis
te n t, dann  Professor an  der philosophischen F a k u ltä t 
von F re ibu rg . B ürger von C handon 1908, Professor in 
Lem berg (Leopol) 1913, w urde am  1. v i. 1926 zum  P rä 
siden ten  der R epublik  Polen  e rnan n t. —  La Liberté, 
1. und  2. V I .  1926. [ P .  d e  Z ü r i c h . ]

M O S E N  (K t. L uzern, A m t H ochdorf. S. G LS). Gem. 
und  Dorf. M osheim  1045. Der O rt gehörte  ca. 1300 zum 
österr. A m t Richensee und  s tan d  m it diesem  1425-1798 
u n te r der V erw altung der O rte L uzern, Zürich, Schwyz, 
U nterw alden , Zug und  G larus. 1803 w urde M. (m it H itz- 
kirch) dem  K t. Luzern u . 1806 kirchlich  der P farre i Aesch 
angegliedert. Öffnung von 1429. W ährend  Ja h rh u n d e r
ten  besassen die H erren  von H allw yl zu M. eine der vier 
R ic h ts tä tte n  ü ber den Hallw ilersee. In  früheren  Zeiten 
w aren zu M. u . a. die D eu tsch o rd en sritte r von H itz- 
k irch , die C horherren von M ünster und die B enedik ti
ner von Engelberg, sp ä ter die In h ab er der H errschaft 
Ileidegg b eg ü te rt. L etz te re  ü b ten  die niedere G erichts
b a rk e it aus. —  Vergl. G fr. Reg. —  Segesser : Rechts- 
gesch. I I , 68. —  W ey : Hitzkirch, 13, 77. — Q S G X IV , 
220 ; XV, 336. — Z S R  I I ,  132. [p. x . W.]

M O S E R .  Fam ilien der K te . A argau, Appenzell, 
Bern, G raubünden, L uzern, S t. Gallen, Schaffhausen. 
T hurgau , W allis und  Zürich. Der Nam e is t von den 
zahlreichen O ertlichkeiten  « Moos » (am , im) als u rsp r. 
W o h n stä tten  solcher G eschlechter abzuleiten .

A. K a n t o n  A a r g a u .  A lte Fam ilien  aus dem  F rei
am t (L L H ), von B aden, A arau  u. a. O. In  B aden ( W ap
pen : in  B lau au f grünem  D reiberg drei g rü n b eb lä tte rte  
R ohrstengel m it schw arzen Kolben) sind drei Fam ilien 
zu un terscheiden , w ovon n u r eine, 1852 eingebürgerte , 
noch b lü h t. —  R o b e r t , A rch itek t, 1833-1901, erbau te
u. a. das neue K urhaus in B aden. —  K a r l , Sohn des 
Vorgen., * 10. v m . 1860 in  B aden, A rch itek t in K arls
ruhe seit 1888, Professor der B aukunst an der E . T. H . 
in Zürich 1915-1928, Dr. p h il.h . c. der U n iv ersitä t Zürich 
1914, e rb au te  u. a. das K u n stb au s und  die U n iversitä t 
in Zürich, die M ichaelskirche in Zug und  die P au lu s
kirchen in B ern und  Basel. —  Die M. in A arau  füh rten  
als W appen : in Blau au f grünem  D reiberg drei g rünbe
b lä tte r te  R ohrstengel, bese ite t von 2 gelben, g rünge
stielten  B lü ten  und  üb erh ö h t von einem goldenen H a lb 
m ond zwischen zwei goldenen S ternen. —  Vergl. S K L  
und  Suppl. —  W . Merz : W appenbuch v. Baden. —  D er
selbe : W appenbuch v. A a ra u . — S Z G L . —  A H S  1922, 
p .  132. [H .  Br.  u .  H.  Tr.]

B. K a n t o n  A p p e n z e l l .  A lter, besonders in I .-R h . 
häufig  vorkom m ender Fam iliennam e. —  1. H a n s  
(Johann), g enann t « K nechtli », von Appenzell, appenz. 
Vogt im  R hein  tal 1481, Vogt der V II O rte im  R hein ta l 
1504, L andam m ann 1485, 1486, 1491, 1496-1499, 
T agsatzungsgesandter 1502. —  2. H a n s , Sohn von 
N r. 1, e rsetz te  1504 seinen V ater als L andvogt im  R hein
ta l, Tagsatzungsges. 1516-1517, nach einer Chronik 
1519 L andam m ann . —  3. A n t o n  J o s e f , 1812-1895, 
H au p tm an n  der R inkenbacher R hode und  des Bez. 
R ü ti, K an ton srich ter. — 4. J o s e f  A n t o n , * 1872, 
K an ton srich ter, Landeszeugherr, L an d esh au p tm an n . — 
A U .  —  K oller und  Signer : Geschlechter buch. [E. Sch.]

C. K a n t o n  B e r n .  Der N am e erscheint m it J o r d a - 
n u s  in  dem  Mose von 1275 an  in den F R B .  H eute  sind
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Fam ilien M. überaus zahlreich in fast allen bern . Arnts- 
bez., bes. im  A m tsbez. Konolfm gen, ve rb ü rg ert. E in 
kiburgisches M inisterialengeschlecht von Seedovl füh rte  
an  seinem  S tam m sitz  M oosseedorf auch  den Zunam en 
Moser (M o sa r iu s ) .— J o s t  w a ru m  1638 Freiw eibel von 
Bigi en. —  L e o n h a r d  aus dem  H aslita l e rs tr it t  1476 bei 
M urten ein burgundisches B anner. [H .  Tr .]

I. M . von tlerzogenbuchsee. W appen : gete ilt von Gold 
m it schw arzem  A dler u n d  von Silber m it drei Mooskol
ben. S tam m v ate r is t J a k o b , Helfer in Suhr 1579, P fa r
re r in L aupen 1580, in H ’buchsee 1587, D ekan 1615, 
t  1627. — 1. J a k o b , 1769-1814, Dr. m ed., Mitglied 
der V erw altungskam m er des K ts. Bern 1798. —  2. 
S a m u e l  F riedrich , 1808-6 . n .  1891, F a b rik an t und 
L an d w irt, G em einderatspräs. bis 1868, verd ien t um  
volksw irtschaftliche B estrebungen. —  Leichenrede. —
3. Jo b . R u d o l f , * 1827, f  12. v .  1911 in Basel, t r a t  1847 
in die W eberei M atth . N äf in N iederuzwil (St. Gallen) 
ein. B ürger von H enau 1852 ; M itglied des V erf.-R ats 
1859-1860, des Gr. R a ts , des N atio n a lra ts  1878-1882, 
S tifte r des K rankenhauses in N iederuzw il, vielfach in 
industrie llen  und vo lksw irtschaftlichen U n te rn eh m u n 
gen und B estrebungen tä tig , zog 1893 nach  Basel. — 
Z u r  E rinnerung. —  4. E m i l ,  Sohn von N r. 2, 1837-30. 
IX. 1913, Inhaber, dann  L eiter der Seidenbandw eberei 
A.-G. in H ’ buchsee, Fö rderer aller h u m an itä ren  und 
w irtschaftlichen  B estrebungen der Gem., In f.-O berst, 
N a tio n a lra t 1890-1902. — Z ur E rinnerung. —  5. R o 
b e r t ,  B ruder von Nr. 4, * 1838, t  20. I. 1918 in Zürich, 
B ahningenieur im  K t. Bern, in W ü rttem b erg  u n d  in 
U ngarn , O beringenieur der N ordostbahn  1872-1879, 
1888-1895, L eiter des B ahnbaus Flüelen-G öschenen, 
Mitglied des V erw altungsrats der S. B. B.. Dr. phil. h . c. 
von Zürich 1905. —  Z ur E rinnerung. — SB, 2. II. 1918.
— Die Schweiz 1918, p . 110. —  USiVG 1918, p . 126.
— Chronik der Gem. Riesbach-Zürich. —  6. A m e l i e  
Moser-Moser, Schw ester von Nr. 4-5, 1839-25 . m . 1925, 
V orkäm pferin  fü r Tem perenz und F rau enrech te , F ö r
derin  des F rauenvereins und  der G em eindestube in 
H ’buchsee, W o h ltä te rin . —■ Z ur E rinnerung. —  Die 
Fortbildungsschülerin , 20. II. 1925. — Zentralblatt des 
Schweiz, gemeinnütz. Frauenvereins, 20. IV. 1925. —  Die 
Fam ilie h a t  sich nach  Palerm o und  nach  A rgentin ien  
verzw eigt. [H .  T.]

I I .  M . . in  Thun . S tam m v ate r is t Ch r i s t i a n , von 
Freim ettigen , B ürger in T hun 1613. U n te r seinen 
N achkom m en w aren einige M itglieder des R ats und 
Geistliche. W appen : in Blau halbes goldenes M ühlrad 
m it drei w achsenden, g rüngestie lten  silbernen Rosen.
—  1. S a m u e l  F r i e d r i c h ,  * 1754, B uchbinder, D istrik ts
einnehm er 1802, A m tsrich ter 1803, des K l. R a ts  und 
V enner 1803, G rossrat 1816, f  1819. — [C. H u b e r .]
— 2. Sam uel F r i e d r i c h , 1816-27 . i. 1882, E nkel von 
N r. 1, F ü rsp recher 1841, N a tio n a lra t 1855-57. Ober
rich ter von 1858 an. —  3. F r i e d r i c h , Sohn von N r. 2, 
1844-16 . v i i . 1919, F ürsp recher in  Biel, dann  in Bern 
seit 1893, G rossrat 1890-1894, Com m endatore des i ta 
lienischen K ronenordens. [H .  T.]

I I I .  Verseli. Zweige. —  1. Ch r i s t i a n , von Rüderswil, 
D r. phil., * in A rni 28. x . 1861, D irek tor des eidg. Ver
sicherungsam tes 1904-1915, seit 1901 a. o. und seit 
1915 o. Professor fü r m ath , und technische Versiche
rungsw issenschaft an  der U n iv ersitä t B ern, R ek to r 1916- 
1917, B urger von Bern 1906, M itglied der im  V ertrage 
von Versailles vorgesehenen Schiedskom m ission be tr. 
die Sozialversicherung fü r E isass-L othringen 1921, 
d ann  für Posen und  Pom ereilen (1921), zu le tz t für 
O berschlesien (1924). Fachschriftsteller. — S Z G L .  —
2. W i l h e l m , von Arni, * 1862, B eam ter der Schweiz. 
V olksbank in Bern von 1877 an, D irek tor der K reisbank 
B ern 1903-1914, G enerald irektor der Schweiz. Volks
b an k  1914- f  13. VI. 1919, P räsid en t der W inkelried
stiftung , O berst der In fan terie , K d t. der 6. Brigade.
— Berner Woche 1919, Nr. 31. —  3. K a r l , * 23. v. 1867 
in R üdersw il, D irek tor der lan dw irtschaftl. Schule 
R ü tti  bei B ern 1895-1908, R egierungsrat seit 1908 
(Land- und Forstw irtschaft), R egierungspräsident 1910- 
1911, 1919-1920 und  1927-1928, P räsiden t der D irek
tio n  und  des Z entralkom itees der L andesausste llung 
1914 und  der Schweiz, landw irtschaftl. A usstellung

in Bern 1925, N a tio n a lra t 1917-1919, S tä n d era t seit 
1919. —  Vergl. eidg. Jahrbuch der Reite. [H. Tr.]

IV . M . von B iel. S tam m v ate r is t U l r i c h , von A arau, 
B ürger 1657. Verseli. M itglieder der R ä te . — A l e x a n 
d e r , le tz te r  B ürgerm eister 1793-98. —  L L H .  [D. S.]

D. K a n t o n  F r e i b u r g .  W ahrsch. von Plasselb 
stam m ende Fam ilie, wo sie anfangs des 15. Ja h rh . er
w ähn t w ird. Von do rt liess sie sich in  F re ibu rg  und  Jau n  
nieder. W appen  : in Silber 2 schw arze Schrägbalken ; 
im blauen  S childhaupt ein goldener S tern . U l i n u s , 
von Plasselb, B ürger von Fre ibu rg  1421. — 1. A n t o i n e , 
K apuziner u n te r  dem  N am en H u m b ert, G uard ian  des 
K losters von Oelsberg, f  1682. — 2. J a c q u e s  C h r i s t o 
p h e , L andvog t von A tta len s 1671, f  1674. —  3. Jean  
P ierre  Joseph  A l o y s ,  27. VI. 1 770-19 . x i i . 1839, von 
einer Fam ilie aus H elfenschwil (St. Gallen), die sich 
1766 in F re ibu rg  e inbürgerte , Sohn eines O rgelbauers, 
ü b te  selber auch  diesen B eruf aus, a rb e ite te  in  M ann
heim , Köln und W ien, spä
te r  in  F reiburg , b a u te  die 
Orgel der H eiliggeistkirche 
in Bern, die der K irchen 
von Bulle u n d  E stav ay er, 
der K löster H au terive ,
M ontorge, sowie die des 
V isitand inerinnen- u . des

L iguoristenklosters in 
F reiburg . Sein M eister
w erk is t die Orgel der St.
N iko lauskathedra le, die er
1824-1834 b au te  und der 
er seinen W eltru f v e r
d an k t. E inen R uf nach 
Paris zur E in rich tu n g  der 
Orgel in der Madeleine 
lehn te  er ab. —• Vergl.
R aem y : Recueil de généa
logies. —  J .  B ovet : Les ,
gronde: orgue: de M -  „„«a einer T hho% phle  von
colas. — J . G ogm at : La- y . Wallis.
thédrale de F ribourg. —■
S K L .—  Le Chamois 1869.— É tr. frib . 1810,1879.[Ræmv.]

E . K a n t o n  G r a u b ü n d e n .  Siehe MOOSER.
F. K a n t o n  L u z e r n .  I. Im  16. Ja h rh . f  reg im en ts

fähiges Geschlecht der S tad t L uzern, das schon im
14. Ja h rh . erschein t, ohne dass eine V erbindung m it 
den sp ä tem  Moser sicher nachgew iesen w erden kann . 
W appen : in  Blau au f grünem  D reiberg drei senk
rech t gestellte  silberne Dolche m it goldenen Griffen.
—  1. A r n o l d , K le in ra t 1496, 1503, 1508 und  1509, 
Vogt zu R usw il 1511, e n th a u p te t 1513. —  2. U l r i c h , 
K le in ra t 1561, Vogt im  E n tleb u ch  1563, Spitalm eister 
1577, t  1579.

I I .  Aus einem  än d ern  G eschlecht w ar — 1. M a r t i n , 
ein G lasm aler, aus Zürich, B ürger 1538. — 2. J o s t , 
Sohn von Nr. 1, B ürger 1538, Maler (Oelberg zu Bar- 
füssern 1576). —  3. J o s e p h , Sohn von Nr. 2, Maler 
1585. —  Vergl. L L . — Gfr. Reg. —  v. Vivis in A L IS
1905. — B esatzungsbuch. — Genealogische N otizen. 
B ercht. H aendke : Die Schweiz. M alerei im  16. Jahrh.
—  S K L .  —  J .  Schneller : St. Lukasbruderschaft, [v. V.]

I I I .  S ta rk  v e rb re ite te  Fam ilien , so in L uzern  (der 
verschiedensten  H erkunft), zu M alters und im  A m t 
Ruswil seit dem  14. Ja h rh . ; in H itzk irch , K riens, 
R oot usw . seit dem  15. Ja h rh . —  1. H e i n r i c h , s tä d t. 
W erkm eister 1522. —  2. L o r e n z , ebenso 1545-1549.
—  3. J o s t , Vogt zu M alters 1583, K le in ra t 1584. —• 
Gfr. Reg. —  L iebenau : Das alte Luzern, [p. x .  W.]

G. K a n t o n  S t .  G a l l e n .  M o s e r , auch  M o o s e r . Ver
b re ite te r, besonders in A lts tä tten  vo r
kom m ender Fam iliennam e. 1. M . von 
Altstätten. W appen : in B lau 3 schwarze 
Schilfkolben m it gelben Stengeln und 
B lä tte rn  aus grünem  D reiberg w ach
send, beg le ite t von 2 sechsstrahligen 
goldenen S ternen. H a n s , von W arm es- 
berg (Gem. A llst.), k au fte  1452 im 
Verein m it H einrich  Siginer von 
Ju n k e r H ans Tum b von N euburg 
A lprechte au f U n ter-K am or. Die M.
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von A lts t. bekleideten  seit dem  16. Ja h rh . häufig 
s täd tisch e  A em ter, stan d en  bisweilen in frem den 
K riegsdiensten  und  im  19. Ja h rh . auch  au f höhern  
P osten  in der Schweiz. Arm ee. — 1. J o h a n n  Mooser,
1817-1880, M ajor, O berin stru k to r des K ts . G larus. — 
S t. Gatter N bl. 1881, p . 24. —  2. J e a n  Mooser, 1859- 
1907, Dr. phil., Prof. der Physik  an  der st. gall. K an to n s
schule 1893-1899, veröffentlichte eine Theorie über das 
W erden der H im m elskörper. —  St. Gatter N bl. 1908, 
p. 48. —  3. K a h l  Moser, * 1871, B ruder von N r. 3, 
H erald iker und  Genealog, G ründer und  L eiter der 
A lts tä t te r  H isto r. Sam m lung. —  Seit 1848 sind Mooser 
v . A. auch  in der S ta d t St. Gallen e ingebürgert. —
4. W e r n e r , 1838-1914, K aufm ann  in  Marseille und 
lan g jäh riger Schweizerkonsul daselbst, v e rgab te  dem 
st. gall. K an to n ssp ita l 100 000 F r. als « W erner Mooser- 
S tiftu n g  ».

I I .  M. aus vcrsch. st. gall. L andschaften . M. von Er- 
liholz (W ittenbach) 1303 ; Lenggenwil 1396 ; Oberuz- 
wil 1420 ; R orschach 1469. —  H a n s , R ich ter, zu R a 
ga z 1482. —  R u d o l f , von H enau , In d u strie lle r in 
N iederuzw il 1848-1893, des Gr. R a ts , des V erw altungs
ra ts  der V ereinigten Schweizer B ahnen, des N a tional
ra ts  1878-1882, t  in Basel 1911. A nlässlich seiner U eber- 
siedelung nach  Basel 1893 m ach te  er grosse V ergabun
gen zu G unsten  seiner A rbeite r und fü r gem einnützige 
Zwecke ü b e rh au p t. —  Vergl. Chronik von A ltstätten. — 
Göldi : Der H o f Bernang. —  W artm an n  : Der H o f  
W idnau. —  H ardegger und W artm an n  : Der H o f 
K riessern. —  L L . —  L L H .  —  S t. Gatter N bl. 1895, 
p . 34 ; 1912, p. 73 ; 1913, p. 40 ; 1922. — G m ür : 
Rechtsquellen. [Bt.]

H. K a n t o n  S c h a f f h a u s e n .  Fam ilien  dieses N am ens 
finden sich seit 1468 in Schaffh. und  seit 1470 in N eu
hausen . Das Schaffh. Geschlecht v e rb re ite te  sich u . a. 
nach K openhagen, H eilbronn, London, Paris, Genua, 
U ngarn , sowie im  K an tonsgeb ie t. W appen  : in  Gold vor 
g rünem  R ohrko lbenbusch  m it na tü rlich en  K olben eine 
links gew endete na tü rliche  W ildente. —  Die Schaffh. 
Linie ste llte  eine Reihe politisch, w irtschaftlich  und 
künstlerisch  b ed eu tender M änner. —  1. H a n s ,  E h ren 
g esand ter übers Gebirg 1537, 1539 u. 1540. —  2. G e o r g ,  
des Kl. R ats 1559 - f  1562. —  3. H a n s  M a r t i n ,  R eichs
vogt 1573, O bervogt zu T hayngen 1574, des K l. R ats 
1574, t  1589. —  4. H e i n r i c h ,  O bervogt zu B uch 1642. 
—  5. M i c h a e l ,  1683-1739, K upferschm ied, Modellierer, 
Giesser und Ziseleur, m ach te  sich durch  plastische A r
b eiten  (z. B. fü r E insiedeln u. R heinau), auch als H y 
d rau liker, K o n s tru k te u r von Feuersp ritzen  u . Spring
b runnen , bek an n t. —  6. G eorg  M ich ael, Sohn von 
Nr. 5, 17. i. 1706-24 . x i. 1783, a rb e ite te  sich in Genf, 
Paris u . L ondon vom  K upferschm ied zum  b erühm ten  
G oldschm ied em por u. b rach te  die Schm elzm alerei au f 
eine b isher n ich t gekannte  H öhe, erw arb sich grosse 
V erdienste um  die G ründung der grossbritann ischen  
M alerakadem ie (1768), w urde deren 2. P rä sid en t und 
in den englischen A delsstand erhoben. Seine T ochter 
M a r i a  (27. x . 1 7 4 4 -2 . v . 1819), m it dem  V ater geadelt, 
w urde eine hervorragende B lum enm alerin  und a rbeite te
u. a. fü r die K önigin in W indsor. —  E ine Zweiglinie 
lieferte  treffliche U hrenm acher (auch S tad tu h ren m ach er 
in Schaffhausen), so —  7. J o h a n n e s ,  1730-1809, S ta d t
h au p tm an n . —  8. Joh an n  H e in r ic h , 12. x i i .  1805- 
23. x . 1874, erw arb als G rossuhrenm acher und  H ändler 
in P e tersb u rg  (eigenes F abrikationsgeschäft in Le Locle)
1827-1848 ein grosses Verm ögen, w orauf er in N euhau
sen die Villa C harlo ttenfels b au te  und  du rch  A nlegung 
der K raftw erke am  R hein  (M oserdam m  1863-1866), 
als In itia n t und  M itbegründer der Schweiz. W aggon
fab rik  (1853), der D am pfboot A.-G. fü r den R hein  und  , 
Bodensee, sowie als G rossak tionär der R heinfallbahn  I 
den A ufschw ung Schaffhausen-N euhausens in  Grossin- ‘ 
du st rie und V erkehr in die W ege le ite te . —  A dam  
Pfaff : H . M ., ein Lebensbild  (in Sclnoeizer eigener 
K raft). — E. Neher-M oser : Grosspapa Mosers Leben 
(1908).— 9. Georg H einrich, sp ä ter H e n r i, Sohn von 
Nr. 8, 13. v . 1844-15 . v ii. 1923, bereiste  T urkestan , 
Chiwa, B uchara  und  den B alkan, verfasste  versch . 
W erke (A  travers l ’A sie  centrale; Ü Irrig a tio n  en A sie  
centrale ; L ’Orient inédit ; A  travers la Bosnie et VHerzé

govine) und  legte eine g rossartige orientalische Sam m 
lung an , fü r deren Schenkung an  das H ist. M useum 
B ern er von B ern m it dem  B ürgerrech t und dem  Dr.
h . c. geehrt w urde. E r ve rk eh rte  an  den Höfen von 
P e tersburg , W ien und Paris, w irk te  d o rt d ip lom atisch  
fü r die In teressen  von Bosnien u . H erzegow ina u . w ar 
1889 G eneralkom m issär dieses O kupationsgeb ietes an 
der P ariser W eltausstellung . Von Persien erhie lt M. den 
Generalsrang. — Schaffh .
Intelligenzblatt, 16. v ii.
1923. —  ScWTA. Topg- 
blalt, 17. v u . 1923. —■
Jaliresb. des H ist. M u 
seums Bern  3. —■ E iner 
w eiteren  Linie en ts ta m m t 
— 10. J o h a n n  C h r i s t o p h  
M .-O tt, 21. v in .  1819-
2. ix . 1911, Zeugschm ied,
Polizeisekretär, D irek tor 
d . W asserw erkgesellschaft 
und  der D am pfschiffahrt 
au f dem  U ntersee 1864,
R egierungsra t. —  Von 
N euhausen : —  11. A l 
b e r t  M .-Tobler, 28. IV.
1868- 16. v. 1926, R egie
ru n g sra t 1915-1924. — 12.
A r t h u r ,  * 1880, A rchi
te k t,  N a tio n a lra t seit 1922. Henri M o s e r .
— Jahrbücher der eidg. N a c h  e i n e r  P h o t o g r a p h i e .  
Bäte. —  Vergl. im  allg.
U S .—  L L .  —  H. O sw ald-H uber : Schaffhauser Chronik.
—  Festschriften  (S tad t u . K an ton) Schaffhausen, 1901.
— Geneal. Reg. der S ta d t Schaffhausen. [ S t i e f e l .]

J . K a n t o n  T h u r g a u .  —  LUDWIG, von W einfelden,
P rio r von Ittin g en  1482, abgesetzt 1485 oder i486, 
f  16. v i i . 1510, verfasste  u. a. Bereitung zu  dem hl. Sa 
crament (ca. 1490) ; Der guldin Spiegel des Sünders  
(1497), in dessen A nfang einige deutsche K irchenlieder.
—  Basler N bl. 1873, p. 27. — v. Mülinen : Helvetia sacra 
1, 229. —  K uhn  : Thurg. sacra 2, 158.— B ächtold , p. 204
— Ans. Schubiger : Pflege des Kirchengesangs, p. 31.
—  Phil. W ackernagel : Das deutsche K irchenlied  I I , 
869. —  Dom  Alb. C outray  : Catalogue... (in Z S K  1919, 
p . 47). [ A l b .  S c h e i w i l e r .J

K . K a n t o n  W a l l i s .  Altes G eschlecht von Täsch und 
Z erm att, wohl iden tisch  m it den v o n  und  i n  M o s .  — 
J o h a n n ,  D om herr von S itten  1533, S ta d tp fa rre r  d a 
selbst 1539-1548, t  1551. —  S t e p h a n ,  R ekto r, D om herr 
von S itten  1562, f  1580. —  Vergl. B W G  IV . —  Arch. 
V aleria. [D. I.]

L. K a n t o n  Z ü r i c h .  G eschlecht der Gem. Klein- 
Andelfm gen, das d o rt seit der M itte des 16. Ja h rh . zu 
Oerlingen bezeugt is t und  jedenfalls vom  ben ach b arten  
Ossingen herkam , wo der Nam e schon 1443 erscheint.
— [ J .  F r i c k .] —  1. J o h a n n ,  * 1838, S ta tth a lte r  in 
K lein-A ndelfingen, K an to n sra t, N a tio n a lra t 1875-1896, 
f  13. IX . 1900. —  N Z Z  1900, Nr. 255. —  2. J a i c o b ,
* 1844, L an d w irt in Oerlingen, K an to n sra t, O berst und 
K riegskom m issär des 3. A rm eekorps bis 1897, f  8. x . 
1898. — N Z Z  1898, Nr. 281. —  [H. Br.] —  I s i d o r , von 
R heinau , K onven tual von E insiedeln, 25. v i i . 1739-
28. I. 1826, Prof. der Philosophie und  Theologie, dann  
P fa rrer von E insiedeln 1774-1782, 1787-1789 und  1803- 
1811, S tiftsökonom  1782-1787, S tiftsp farre r in Eschenz 
1789-1794, von F reienbach  1794-1798, pädagogischer 
Schriftste ller, hervorragender Schulm ann u n d  F reund  
der A rm en. —  P . O. R ingholz : P . I. M . [R-r.l

M O S I ,  G i o s a f a t t e ,  von Golino, einer der A nstifter 
der tessinischen gegenrevolutionären  Bewegung von 
1843, w urde vom  K rim inalgerich t von Locarno am  29. iv. 
1843 in con tum aciam  zum  Tode v e ru rte ilt, leb te  noch 
1849 in Ita lien  und m uss dort gestorben sein. — Re- 
sp in i-T artin i : Storia politica.  — W einm ann : Gesch. 
d. K . Tessin 1840-1848. [ C .  T . ]

IVIOSI1V1ANN, Zahlreiche Fam ilien  des K ts. B ern, 
bes. im  E m m en ta l. — P a u l ,  von Laupersw il (Bern),
* 6. x i i . 1858 in La Chaux de Fonds, B ürger daselbst 
1890, t  30. m . 1923 in Bern, P räsiden t des G em einderats 
von La Chaux de Fonds 1894-1912, 1915-1917, Mitglied
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des neuenburg . Gr. R a tes 1886-1919 (P räsiden t 1916), 
N a tio n a lra t von 1900 an  ; P räsid en t der Cham bre 
suisse de l'horlogerie 1917.—  Messager boiteux de N eu
châtel 1924. —  N euenburger T ageszeitungen. —  H u g o , 
von Laupersw il, * 1881, A d vokat in B ern, In fan terie - 
oberst 1927. [L. M.]

M O S 1 S .  Aus Is t  ein (Baden) stam m endes, 1622 m it 
H a n s  K o n r a d ,  dem  Scherer, in Basel eingebürgertes 
G eschlecht. —  H a n s  K o n r a d ,  1645-1691, E nkel des 
V orgen., Chirurg, einer der F ü h re r der aufständ ischen  
B ürger im  Basler 1691er W esen, w urde darum  m it sei
nem  Schwager, Dr. Johannes Fa tio , und  dem  W eiss
gerber Jo h an n es Müller am  28. I X .  1691 h ingerich te t. — 
Das G eschlecht f  in Basel in der 2. H älfte  des 18. Ja h rb .
—  Vergl. L L .  —  Ochs : Gesch. der Stadt und L and
schaft Basel V II I .  —  A ndreas H eusler : Geschichte
der Stadt Basel. —  B V G  Bas. V II I .  —  S ta a tsa r
chiv. [C. Ro.]

M O S M A N N  (früher M o o s s m a n n ,  M o s s m a n n ) .  Ael- 
teres B ürgergeschlecht der S ta d t Schaffhausen, das 
1440 aus Danzig eingew andert sein u n d  sich 1475 in 
Schaffhausen e ingebürgert haben  soll. W appen : in 
Gold au f g rünem  D reiberg ein g rüner R ohrkolbenbusch  
m it drei n a tü rlichen  K olben. —  1. R o c h i u s ,  R eichs
v og t 1553, L andvog t zu Lugano 1560-1563. —  2. 
C h r i s t o p h ,  1644-1693, O bervogt von B uchberg. —  3. 
Jo  H. L u d w i g ,  27. v i .  1783-30 . x n .  1855, S taa tsa rch i
v a r von 1842 an . — 4. J o h .  G e o r g ,  1. i v .  1825-27. 
v . 1859, Dr. phil., P rof. der Physik  u n d  der Chemie 
an  der K antonsschule  in C hur 1848, du rch  Teilnahm e 
an technischen  U nternehm ungen  vielfach verd ien t, 
sch riftste llerisch  tä tig . —  Vergl. L L . —  Mägis : Schaffh. 
Schriftsteller. — Geneal. Reg. der S ta d t Schaffh. — 
K atalog  der S tad tb ib i. Schaffh. [ S t i e f e l . ]

M O S N A N G  (heute m u n d artlich  M o s l i g )  (K t. St. 
Gallen, Bez. A lttoggenburg . S. GLS). Dorf, P farrei, 
O rts- und  po lit. Gem. M asinang  854 ; M asinanc  1217 ; 
M asnang  1382 ; M osnang  1487. M. gehörte zum  A m t 
Tannegg, das m it der n iedern  G erich tsbarkeit dem  Bi
schof von K onstanz zustand , aber von ihm  1693 an 
das K loster Fischingen v e rk au ft w urde. Die hohe 
G erich tsbarkeit über M. gehörte seit 1468 dem  A bt 
von S t. Gallen. E in  L eu tp rieste r zu M. w ird 1217 erst
m als erw ähn t, der Bischof inkorporie rte  die K irche 
zu M. 1382 einem  A ltar der K onstanzer K irche, aber 
1697 erlang te  F ischingen auch  die K o lla tu r der Mos- 
nanger K irche. U e b e rtr itt  zur R eform ation  1528, 
allm ählicher, aber vo llständ iger R ü c k tr i t t  zum  alten  
G lauben nach  1531. A blösung von Libingen aus der 
K irchgem . M. und  E rhebung  zu einer eigenen P farrei 
1759, gleicherweise von M ühlrüti 1764. 1803 w urden 
L ibingen und  M ühlrüti, die bis 1798 dem  Bazenhei- 
der G ericht angehört h a tte n , m it M. zu einer O rts
u n d  polit. Gem. verschm olzen. Von den Burgen S ch la tt
berg und  R achlis, die au f dem  Boden der Gem. M. 
gestanden  haben  sollen, findet sich keine Spur m ehr. 
Bevölkerung : 1860, 3076 E inw . ; 1920, 2500. — UStG.
—  M. Gm ür : Rechtsquellen I I .  —  Regesten der Bischöfe  
von Konstanz. —  N üscheler : Gotteshäuser (M. und
M ühlrüti). —  W egelin : Gesch. der Landschaft Toggen- 
burg. —  I. von A rx I I I ,  Reg. —  R oth  en flue : Toggen- 
burgische Chronik. —  Geschichte der Landschaft Tog- 
genburg, von einigen toggenburg . L ehrern . —• St. Gal- 
ler N bl. 1907, p . 42. — H enne-A m rhyn : Gesch. von 
St. Gallen I, p . 98. [Bt.]

M O S O G N O  (K t. Tessin, Bez. Locarno. S. GLS). 
Gem. und  P farrei. M usogno  1266. Das D orf gehört noch 
h eu te  zur vicinanza generale von Onsernone ; seit 1803 
is t es eine selbständige Gem einde. 1803 gab ein a lte r 
W eiderech tsstreit zwischen M. und  Braveggia (Italien) 
Anlass zu einem  d iplom atischen Zwischenfall m it der 
italienischen R epublik . K irchlich gehörte M. u rsp rü n g 
lich zur P farre i S. Remigio de Loco ; gegen M itte des
17. Ja h rh . w urde es davon g e tren n t. Den ersten  P fa rrer 
erh ie lt es, gleichwie das T aufregister, 1651. Die zwischen 
1597 und  1626 gebaute  P fa rrk irche  w urde 1817 ver- 
grössert. Die K apellen  der hl. Ju n g frau  in Mosogno- 
Sotto  und  in B airone gehen in das 17. Ja h rh . zurück ; 
die Neveria  genannte  von 1778 b ran n te  1861 n ieder und 
w urde 1884 neu erstellt. Bevölkerung  : 1795, 290 E inw . ;

1920, 171. T aufreg ister seit 1651, E hereg iste r seit 1612, 
S terbereg ister seit 1650. —  G. B u e tti : Note storiche 
religiose. —  M onti : A t t i .—  S. B orran i : Ticino sacro.
—  A. Barofflo : Storia del C. Ticino .—  BStor. 1885 und 
1888. [C. T.]

M O S S E L  (K t. F re ibu rg , Bez. Glâne. S. G LS). Gern, 
und Dorf. A lte N am ensform en : M unceas, M oncels, 
M uncels, M ouses. Das D orf gehörte in  der ersten  
H älfte  des 12. Ja h rh . der Fam ilie  S t. M artin , H erren  
zu Bioley. 1245 schenkte  G uillaum e de S t. M artin  M. 
sam t der G erich tsbarkeit dem  K loster H a u tc rê t. M. ge
h ö rte  zur H errschaft R ue, 1536-1798 zur gleichnam . 
Vogtei, 1798-1848 zum  Bez. R ue und  seit 1848 zum  
G länebezirk, kirchlich zu Prom asens seit E rric h tu n g  
der dortigen  P farre i. —  K uenlin  : Diet. I I .  —  Dellion : 
Diet. X . —  M D R  V II. [J. J o r d a n .]

IVIOSSU. I. f  B ürgerfam ilie von F re ibu rg , von der 
einzelne Glieder um  die M itte des 15. J a h rh . geadelt 
w u rd en . W appen : in  Schwarz drei silberne Lilien. 
S tam m v a te r w ar A n s e r m u s ,  G erber, f  vo r 1349 ; 
J o h a n n e s ,  sein Sohn, G erber, B ürger 1349. —  1. W i l l i ,  
Sohn des Vorgen., G erber, des R a ts  1409, S p ita lh e rr 
1408-1416, 1422, 1426-1429, R ek to r der Grossen B ru 
derschaft 1423-1425, t  1431. —  2. R o l e t ,  B ruder von 
N r. 1, V enner des B urgviertels 1416-1419, dann  des 
R ats , t  1428. — 3. J e a n ,  Sohn von N r. 2, V enner des 
B urgviertels 1430-1432, K irchenvorsteher von S t. N i
kolaus 1432, des R a ts  1435, f  1439. —  4. P i e r r e ,  Sohn 
von N r. 3, einer der re ichsten  B ürger von Fre ibu rg  
1445, des R a ts  1462, Ju n k e r  1463, L andvog t von Orbe 
1477, f  1481. —  5. J e a n ,  Sohn von N r. 3, V enner des 
B urgviertels 1462-1465, Ju n k e r  1467, t  1472. —  8. 
E l i s a b e t h ,  f  1518, le tz te  des G eschlechts, h e ira te te  
Nicolas Velga, dann  C hristoph von D icsbach, dem  sie 
Pérolles und  B ärfischen in die Ehe b rach te .

I I .  A ltes G eschlecht von C harm ey, wo es seit A nfang 
des 15. Ja h rh . e rw ähnt w ird ; B ürger von Broc und  
G rangettes. —  1. F r a n ç o i s ,  S ta tth a lte r  des L andvogts, 
zeichnete sich w ährend der in Ja u n  1635-1638 ausge
brochenen W irren  aus. —  2. C l a u d e ,  B ruder von 
N r. 1, P riester 1623, Superior des K losters O rato ire de 
Salins in B urgund 1641, V ikar der K apelle N otre  Dam e 
de Com passion in  Bulle 1641-1665, f  18. m . 1665 in 
Bulle. — 3. F r a n ç o i s ,  * 8. ix . 1676, Je su it, D r. theo l., 
R ek to r des Kollegium s von Dillingen 1727, von Ingol
s ta d t 1746, von R egensburg 1749, Prov inzia l von Ober
deu tsch land  1734, t  2. x i .  1761 in  M ünchen. — 4. L o u i s ,  
* 1872, G em eindeam m ann von Broc 1903, G rossrat 
seit 1906. — Dellion : Diet. I I I .  —  A. C ottier : La cha
pelle de Notre-Dame de Compassion. —  Ingold  : Les 
Oratoriens de France dans le canton de F ribourg. — 
S taa tsa rch . F reiburg . [ J .  N .]

M O S T  ( a u c h  M u s t ) ,  t  G e s c h l e c h t  d e r  S t a d t  Z ü r i c h .
—  J o s t , Chorherr am  G rossm ünster, t  1472. —  Nl- 
k l a u s , des R a ts  1588. —  H a n s  J a k o b , G lasm aler, 
f  1629. —  L L . —  S K L .  [H. Br.]

M O T H E  ( L A)  (K t. W aad t, Bez. Y verdon, Gem. 
Vugelles la  M othe. S. G LS). Ehem alige Burg, die den 
M itte lpunk t einer im  14. Ja h rh . den C ham pvent ge
hörenden H errschaft b ildete. Sie än d erte  sp ä ter oft den 
Besitzer und  kam  1377 ans H aus Vergy. D er Z ehnten  
w urde 1544 von den V ergy dem  N o ta r M androt ve r
k au ft ; 1793 erw arb ihn  Charles Louis M assel von der 
Fam ilie M üller in B ern. Vom Schloss sind n u r  noch 
einige R uinen übrig . E inige M inuten von L a M. h a t  m an  
1903 ein burgundisches G räberfeld aufgedeck t. In  der 
N ähe stan d en  ein Dolm en und  ein M enhir, und  u n te r  
le tz te rem  fand  m an 2 Bronzebeile. [V. H. B o u r g e o i s .]

M O T I E R  (K t. F reiburg , Seebez., Gem. H a u t Vully.
S. G LS). Dorf, das früher zur H errschaft Lugnorre ge
hörte. Im  See m ehrere P fah lb au sta tio n en . Die P farrei 
M. um fasst die a lte  H errschaft Lugnorre und  die 4 
Communes de la  R ivière (P raz, C haum ont, N an i, Su- 
giez). Die früher dem  St. P e tru s geweihte K irche w urde 
1828 neugebau t. Farei p red ig te  1530 in M. die R efo rm a
tion  ; die K o lla tu r ging von N euenburg  an  Bern über. 
Die Schule s tam m t von 1588 und  ist eine der ä ltesten  
des M urtenbietes. T aufregister seit 1578, E hereg ister 
seit 1709, S te rbereg ister seit 1728. — Vergl. L L . — 
K uenlin  : Diet. — A F  1913, p . 154. [R. M.]
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M Ô T I E R S  (K t. N euenburg , Bez. Val de T ravers.
S. G L S ). Gem. und  B ezirkshaup to rt. 
W appen  : in R o t ein silbernes Schloss 
m it T urm  rech ts, im  S childhaupt das 
h is t. W appen  N euenburgs : in Gold 
ein ro te r  P fah l, belegt m it 3 silbernen 
Sparren . Das D orf e rs tan d  u m  das 
P r io ra t S t. P e te r  herum  u . b ildete  bis 
1848 den M itte lpunk t der ICastlanei 
des T rav ersta ls  m it Sitz des Zivil- und  
K rim inalgerich ts. Sein Schloss w ar die 
R esidenz der K astlane  und  w urde spä

te r  (bis 1826) als Gefängnis b en ü tz t, 1835 an  P riv a te  
v e rk au ft. 1300 e rb au ten  die D u te rreau x  in M. ein be 
festig tes H aus. Bis 1813 w ar M .m it Boveresse verein ig t, 
doch beh ielt es seine eigene V erw altung.
1762 liess sich J .  J .  R ousseau d o rt n ie
der, blieb 3 Ja h re  lang  und  g e rie t in 
S tre it m it dem  P fa rre r  M ontm ollin, der 
e rst nach heftigen  A u ftr itte n  im  Sept.
1765 ein E nde n ahm . Die K irche, deren 
ä lte re  Teile au f das 15. und  16. Ja h rh . 
zurückgehen, w urde 1679, 1824, 1858 und 
1891 re s tau r ie r t. Die schon 1228 b es te 
hende P fa rre i um fasste  auch  die Dörfer 
C ouvet, F leurie r und  Boveresse. Couvet 
löste sich 1706 ab, F leu rie r 1710. Bevöl
kerung : 1920, 1093 E inw . T aufregister 
seit 1644, E hereg ister seit 1693, S te rb ere 
g ister se it 1730.

Das P rio ra t S t. P e te r  oder V au tra- 
vers w urde anfangs des 12. Ja h rh . ge
s tif te t. 1107 b e s tä tig te  der P a p st Pascha- 
lis I I .  der A btei L a Chaise Dieu den 
Besitz des P rio ra ts . Diese A bhängigkeit 
dau erte  bis E nde des 15. Ja h rh . ; 1507 
w urde das P rio ra t zu den T afelgü tern  des 
N euenburger K apite ls geschlagen und  
1536 aufgehoben. 1749 w urden die Ge
bäude einem  P riv a te n  v e rk au ft. Das 
P rio ra t besass im  Val de R uz G üter, Z ehnten  und 
R ech te  u n d  h ielt d o rt seine G erichtstage je  ein J a h r  
in Boudevilliers und die 2 folgenden Ja h re  in  Chézard 
ab . Als K astv o g t am te te  d o rt der H err von Valangin. 
Schirm vögte des K losters w aren die Grafen von B ur
gund, u rsp r. aber die Grafen von N euenburg . —  Vergl.
E . Q uartier-la-T ente  : Le C. de Neuchâtel, I I I .  S e rie .— 
M atite. —  Boyve : A nnales. —  L. P errin  : Mdtiers- 
Travers (in M N  1881-1882). —  D. G. H uguenin  : Les 
châteaux neuchâtelois, 2. Liefg. —  F . B erthoud  : J .-J .  
Rousseau au Val-de-Travers. [L. M.]

M Ö T S C H I. G eschlecht von O berbuchsiten  (K t. So
lo th u rn ). —  K a r l ,  * 29. m .  1827, t r a t  1845 in  K loster 
M ariastein, w urde 1852 P rieste r und  L ehrer an  der 
K losterschule, 1863 P ro p s t von R ohr und  P fa rre r von 
B reitenbach , 1865 G rosskellner im  K loster und  am  13. 
tu .  1873 A bt von M ariastein. U n te r ihm  erfolgte 1874- 
1875 die A ufhebung des K losters. 1875 übersiedelte  er 
m it dem  K o nven t nach  Delle, f  daselbst 18. iv . 1900. — 
Vergl. P . L ud. F ash au er : P . Carl M otschi. — K K Z  
1900. —  A L IS  1910, p . 19. —  V i n z e n z ,  B ruder des 
V orgen., * 17. IV. 1839, P riester 1864, Prof. und  R ek to r 
der S tiftsschule zu M ariastein bis 1874, A b t von Ma
riaste in  in Delle als N achfolger seines B ruders 1900, 
zog m it dem  K o nven t nach  D ürrnberg  im  Salzburgi
schen, f  19. v. 1905 .— K onst. Schm idlin : Leichenrede. 
—  K K Z  1905, p .  199. [H .  Tr.]

M O T T A ,  M O T T A Z .  F am ilien  der K te . F reiburg , 
N euenburg, Tessin, W allis und W aad t.

A. K a n t o n  F r e i b u r g .  MOTTAS, MOTTAZ. Fam ilien, 
die seit dem  15. u . 16. Ja h rh . in D om didier, D om pierre, 
Léchelles, P o n ta u x  und  seit 1746 in Ghandon erw ähnt 
w erden. —  S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.]

B. K a n t o n  N e u e n b u r g .  M o t t a ,  f  Fam ilie  von Mé
tiers, die schon E nde des 15. Ja h rh . e rw ähn t w ird. —• 
C h a r l e s ,  1731-1799, G raveur, stach  1789-1799 die 
N euenburger M ünzstem pel. G ründer u n d  M itglied des 
K unstvereins von Genf 1776. —  S K L .  [L. M.]

C. K a n t o n  T e s s i n .  M o t t a .  Fam ilie, die seit dem
13. Ja h rh . in  der L evan tina , im  15. Ja h rh . in Bellinzona,

1549 in Gordevio u n d  im  16. Ja h rh . in Lugano erw ähnt 
w ird. W appen  der M otta  von Airolo : im  S p itzenschn itt 

g e te ilt von Silber und  R o t ; im  blauen 
S childhaupt ein silberner Pfennig. —
1. P e l l e g h i n u s  de M ota aus der Le
v an tin a  bete ilig te  sich 1292 am  E infall 
Guido Dreilos in die L even tina . E in 
J a h r  sp ä ter schw or er m it än d ern  den 
D om herren v. M ailand T reu e .—  2. T o
m a s o , M ailänder, Ingen ieur des H er
zogs v. M ailand, a rb e ite te  1430 an  den 
Festungsw erken  von B ellinzona. — 3. 
M a r i a  A n t o n i o , v . Lugano, A rchi

tek t, re stau rie rte  die K artau se  von P isa  in der 2. H älfte
des 16. Ja h rh . —  4. C r i s t o f o r o , * 23. i. 1823, in Airolo,

f  18. XI. 1867 in Locarno, Schulinspektor der L even tina , 
G rossrat 1848-1854, 1863-1867, S tän d era t 1855, 1865- 
1867, S ta a ts ra t 1854-1859. —  5. B e n v e n u t o , 1848- 
1899, R egierungskom m issär in Bellinzona 1886-1893, 
m usste  beim  A ufruhr vom  11. ix . 1890 als einer der 
5 Geiseln an  der Spitze der A ufständischen beim  S turm  
au f den R egierungspalast in Bellinzona m arsch ieren . 
— 6. E m i l i o ,  * 1855 in Airolo, f  18. x i. 1920 in Rove- 
redo (G raubünden), s tu 
d ierte  techn ische W issen
schaften  am  eidg. Po ly 
tech n ik u m  in Zürich und 
G eschichte an  der U niver
s itä t  B ern, a rb e ite te  am  
va tikan ischen  A rchiv in  
Rom  und  w urde 1885 Di
rek to r der T rivu lz iana- 
Bibliothelc in M ailand.
Professor am  lo m b ard i
schen In s t i tu t  fü r N a tu r
w issenschaften u n d  L ite 
ra tu r  in M ailand, G rün
der und  Schriftle iter (1879- 
1915) des Bollettino storico 
della Svizzera italiana, ei
ner der G ründer der L i
breria P atria  in Lugano ;
V izepräsident der lo m b ar
dischen h ist. G esellschaft, G iu sep p e  M o tta .
V izepräsident der h is t. De- N a c h  e in e r P h o to g ra p h ie , 
legation  von T urin , M itar
b e ite r an  zahlreichen h ist. Z eitschriften , veröffentlichte 
u . a . :  Il giornalismo del cantone Ticino dal 1746 al 1883 ; 
Bibliografia storica ticinese (1879) ; Bibliografia mesol- 
cinese (1896) ; Come rimase svizzero il T icino nel 1798 
(1888) ; Nel 1° centenario dell’independenza del c. 
Ticino  (1898) ; Del I V 0 centenario delle battaglie di 
Calven e M ais  (1899). —  7. Camilla, m it ih rem  K loster
nam en M a r i a  C a r m e l a , * 7. ix . 1869, in Airolo, f  10. 
v ii. 1923 in  M enzingen, N ichte von N r. 5, t r a t  1895

H a u s  in  M étie rs , in  w elchem  J .  J .  R o u sse a u  w o h n te .
N a c h  e inem  A q u are ll (von  1791) im  B es itz  von  D r. M arcel G o d e t [ M N  1912).
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in die K ongregation  der L ehrschw estern  von Mon
zingen und  w ar deren Oberin 1908 bis zu ih rem  Tode. 
Ih r v e rd an k t m an die S tiftu n g  der A kadem ie des 
h l. K reuzes von F re ibu rg . —  8. G iu s e p p e ,  B ruder 
von N r. 7, * 29. XII. 1871 in  Airolo, Dr. ju r .,  A dvo
k a t und  N otar, tessin ischer G rossrat 1895-1911, N a
tio n a lra t 1899-1911, B undesra t seit 14. XII. 1911, 
der erste Tessiner, der die W ürde eines B undespräsi
den ten  erlang te  (1915, 1920, 1926). V orsteher des 
F inanz- und  Z olldepartem entes 1912-1919, seit 1919 
des politischen D epartem en tes ; Chef der Schweiz. 
V ölkerbundsdelegation , p räsid ie rte  die V ölkerbunds
versam m lung  1920 und  1924 ; M itglied der Schweiz. 
D elegation an  die in te rn a tio n ale  K onferenz von Genua 
1922, P räsid en t der Kom m ission, die m it der U n te r
suchung b e tr . Zusam m ensetzung des V ölkerbunds
ra tes  b e tra u t  is t (1926). Seine R eden w urden u. a. 
veröffentlicht in Schweizer Zeitfragen  48. —  BStor. 
1903, 1915. —  A H S  1914. — K . M eyer : Blenio und  
Leventina. —  A S  I. — Educatore  1870. —  P S  1915, 1920. 
— S. D o tta  : I  T icinesi.  —  La prim a elezione d’un  cit
tadino ticinese a presidente della Confederazione Sv iz
zera. —  W ym ann : E in  D enkm al fü r E m ilio  M olta. — 
Neue Z ür. Nachr. 1926, N rn. 336, 337. — II San Ber
nardino,  1927, N rn . 4, 5. [C. T r e z z i n i . ]

D. K a n t o n  W a a d t .  M OTT A Z . Aus Syens stam m ende 
Fam ilie, die seit M itte  des 14. Ja h rh . a u f tr i t t .  —  E u 
g è n e ,  von Syens, * 22. x . 1862, Geschichts- und Geo
graphielehrer an  der L ateinschule und  höheren T öch ter
schule von Y verdon 1886-1903, an  der H andelsschule 
von L ausanne 1903-1924, publiz ierte  den Dictionnaire  
historique du canton de Vaud  ; S chriftle iter der Revue 
historique vaudoise, wo er über 50 A bhandlungen veröf
fen tlich te . A ndere Schriften  : Journal du prof. P i- 
chard sur la Révolution helvétique (1891) ; Yverdon- 
Grandson  ; Stanislas-A u g . Poniatowski et M aurice 
Glayre. Corresp. relative au partage de la Pologne  (1897); 
Les Bourla-Papey et la révolution vaudoise  (1903) ; La 
Société vaudoise des carabiniers de 1825 à 1925. [D. S.]

E. K a n t o n  W a l l i s ,  d e  M o t t a .  A lte Fam ilie, die vom
14. bis 17. Ja h rh . in S itten  vo rkom m t. — P e t r u s ,  
P farrer von B ring  1423, von S itten  1442, D om herr 
1452. — D W G  IV . — Arch. Valeria. [D. I.]

M O T T E  ( LA)  (K t. B ern, A m tsbez, P ru n tru t.  Gem. 
O court. S. G LS). W eiler m it einer K irche, die von den 
N achbaro rten  einschliesslich B rem oncourt (Doubs) bis 
1850 b e n u tz t w urde, erstm als 1139 erw ähn t. La M. 
gehörte der Fam ilie B rem oncourt. Die dem  hl. V albert 
geweihte K irche w urde w ährend des 30jährigen Krieges 
eingeäschert u n d  1641 w ieder aufgebau t. Der Bischof 
von Basel und der P ro p st von St. U rsannc ernannten  
den P fa rrer. — Vergl. T rou illat. —  Chèvre : Hist, de 
St. Ursanne. [G. A.]

M O T T E T .  Fam ilien der K te . F re ibu rg  u n d  Genf.
A. K a n t o n  F r e i b u r g .  Fam ilien in Prez vers No- 

réaz im  14. und  15. Ja h rh ., in M urten seit A nfang des
15. Ja h rh . A ndere M. w urden im  14. Ja h rh . ins B ürger
rech t von F re ibu rg  aufgenom m en. Aus der von Aven- 
ches stam m enden  Fam ilie in  M urten gingen M agistra
ten  von M urten, Ju ris ten , K ü n stle r und  Offiziere in

frem den D iensten hervor. W appen  : 
in  R o t ein silbernes M alteserkreuz 
(V ariante). Zu dieser Fam ilie gehören: 
—  1. HANS, von Avenches, B ürger 
von M urten 1565, des R a ts  1573, 
V enner 1586, 1592, B ürgerm eister
1590, S ta tth a lte r  des Schultheissen 
1597, f  1607. —  2. B e a t  R u d o l f  
E m a n u e l , w anderte  in die ho llän
dische Kolonie D em eraro aus, wo er 
P räsid en t des obersten  Gerichtshofes 

w urde (18. Ja h rh .) . —  3. B e a t  L u d w i g ,  * 1712 in M ur
ten , Offizier in spanischen D iensten, seit 1741 H a u p t
m ann in D iensten des Herzogs von M odena in sei
nem  Schw eizergardenregim ent, A d ju tan t der Herzogs 
1743 m it O berstenrang, zeichnete sich bei .der E in 
nahm e von Velletri 10.,11. v m . 1744 aus, indem  er dem 
Herzog das Leben re tte te  ; G eneralm ajor 1752, Ge
n erallieu ten an t, G ouverneur von  Reggio 1756, zum 
Grafen e rn an n t 1765, G ouverneur von M odena 1767,

t  daselbst 1770. —  4. A r m a n d  G a s t o n , Sohn von N r. 3,
* 1741, O berst in  O esterreich. Sein Sohn, A l e x a n d e r  
A r m a n d  G a s t o n , 1800-1873, w ar der le tz te  dieses 
Zweiges. —  5. J o h a n n  D a n i e l , * 1754 in  M urten, 
M iniaturen- und  P o rtra itm a le r , leb te  in S trassburg , 
L uzern und  B ern, wo er 1822 sta rb . —■ L L H .  —  E n 
gelhard  : Der Stadt M urten Chronik. —  L u tz  : Moderne 
Biographien, 221. — L ’É m ulation  1844-1845, p . 178; 
1853, p . 277. —  S K L .  — A H S  1923. —  W elti : Stadt
recht von M urten. —  S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.l

B. K a n to n  G enf. Fam ilie  von Avenches, die sich 
1794 in  Genf e inbürgerte . — M a r c , 1805-1879, Gross
r a t  1846-1872, S ta a ts ra t  1861. [C. R.l

IVI O T T  IN I , M O T T I N O .  Fam ilie, die schon 1457 
in A ltanca  (Q uinto) gen an n t w ird. —  1. G i a c o m o ,  in 
U rner U rk . u n te r  dem  N am en Jacob von Ure oder 
Jacob M utt e rw ähn t, H au p tm an n , bete ilig te  sich 1512 
eifrig an der B elagerung des Schlosses L ugano. Ge
san d ter Uris zum  H erzog von M ailand und m ehrm als 
G esandter von Lugano zu den eidg. O rten  und  zum  
Herzog, f  bei N ovara  1513, wo er nach  ita lien ischen  
Quellen die E ntscheidung  h erbeigeführt h aben  soll. 
Bald g ilt M. als U rner und bald  als L even tiner ; sehr 
w ahrsch. s tam m t er von einer L even tiner Fam ilie, die 
in Uri angesiedelt w ar. —  2. G i o v a n  B a t t i s t a ,  * 29. 
li. 1848 in A ltanca, f  6. x i. 1926 in  Rom , P rieste r und 
Professor in  F ran k reich , K a rtäu se rm ö n ch , V isitato r 
und G en era lp rokurato r des K artäusero rdens 1917 bis 
zu seinem  Tode. —  BStor. 1879, 1884, 1885, 1908, 1921.
— Rigollo : Scandaglio storico. — W ym ann : Schlacht
jahrzeit v. Uri. —  G agliardi : Novara u. D ijon. — G. 
Fischer : Die Schlacht bei Novara. —  G uicciardini : Stor. 
d ’Italia  —  M achiavelli : Discorsi. —  E . P o m e tta  : 
Come il T icino. —  M onatrosen  L X I. —  L L .  [C. T . J

M O T T O  (K t. Tessin, Bez. Blenio, Gem. Dongio.
S. G LS). Dorf, wo m an  1926 ein G rab aus der ersten  
E isenzeit gefunden h a t. Die S t. Pe tersk irche, chiesa 
pagana genann t, soll die ä lte ste  des B leniotales sein. 
Der U eberlieferung gem äss soll ih r U rsprung  au f einen 
heidnischen Tem pel zurückgehen. Sie b eherberg t sp ä t
gotische F resken. Bevölkerung : 1567, etw a 25 H au s
ha ltungen  ; 1920, 147 E in w. —  R ahn  : M onum enti. — 
K . Meyer : Blenio und Leventina. —  R iv. arch. Com. 
1927. [c. T . ]

M O T T U .  Aus dem  a lten  H erzogtum  Savoyen 
stam m ende Fam ilie, von der 2 Zweige sich im  16. 
Ja h rh . in Genf niederliessen : der eine von Gilly (W aad t) 
1500, der andere von Y voire (Chablais) 1596, der le tz 
te re  infolge religiöser Verfolgungen. Zwei Zweige dieser 
Fam ilie blühen noch in Genf, andere  in London, 
A m sterdam  u n d  P aris. W appen : in B lau v ier kre- 

nelierte  goldene S treifen, die 2 obern 
m it drei, der d ritte  m it zwei und
der v ierte  m it einer Zinne. —  Erster
Zweig. —  1. D e n i s , 1501 in Genf 
eingebürgert, des R a ts  der Zw eihun
d ert 1538.— Zweiter Zweig. — 2. É t i e n 
n e , 1771 ins genferische B ürgerrecht 
aufgenom m en. —  3. D a v i d , 1805- 
1854, des Gr. R ates von Genf und des 
« Conseil a d m in is tra tif  » bis 1846, 
V erw altungsrat der H andelsbank , 

G ründer und  M itglied der « Société du Crépuscule et de 
l ’A urore » (s. H B  L S  IV , 292). —  4. L uc H e n r i , 1815- 
1859, Maler und Zeichenlehrer. Seine H au p tw erke  sind 
im  Erm itage-M useum  in St. P e tersburg . — 5. D a n i e l  
A u g u s t e , 1832-1903, einer der G ründer des Fecht- 
K lubs in Genf, liess sich 1858 in Neapel nieder, Mitglied 
des K onsistorium s der p ro tes tan tisch en  K irche von 
Neapel. — 6. J u l e s  A n d r é , * 1873, F a b rik an t, Ge
m eindera t von Chêne-Bougeries. — 7. J e a n  A l b e r t ,
* 1874, Sekre tär des K onsistorium s der p ro tes tan tisch en  
K irche von N eapel 1898-1920. —  8. J e a n  P h i l i p p e ,
* 1875, F ab rik an t, G em einderat von C hêne-Thônex.
— 9. H e n r i  A u g u s t e , * 1877, P fa rrer, V orsitzender 
der Compagnie des P asteu rs in Genf 1924. —  10. 
A l e x a n d r e  L o u i s , * 1883, L ehrer am  K o n serva to 
rium  von Genf, K om ponist. — Vergl. Galiffe und  G au
tie r  : A rm orial genevois. —  Covelle : L B . — Sordet : 
Diet. — S K L .  [E i l . CiiApmsAT.]
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M O U C H E T .  Fam ilie  von A nvern ier u n d  Colom
bier (K t. N eu en b u rg ).—  A b r a h a m  re tte te  H einrich I. 
von Longueville in der Schlacht bei Iv ry  1590 das L e
ben , erh ie lt als B elohnung die S teuereinnehm erei von 
Colombier 1592 u. w urde 1596 geadelt. G eneralschatz
m eister 1609, h in terliess schwer be laste te  finanzielle 
V erhältn isse, die sein Sohn — J e a n ,  t  gegen 1633, 
ebenfalls S teuereinzieher, noch versch lim m erte . U n ter 
den Bürgen von Je a n  w ar auch  die Gem einde Colombier, 
die von H einrich  I I .  von Longueville von ih rer Schuld 
befre it w urde gegen die V erpflichtung, die Allee von 
Colombier anzupflanzen. Dieser Zweig erlosch 1746. 
W appen  : in R o t ein goldenes, au frech t gestelltes 
Schw ert. —  Biogr. neuch. I I .  [L. M.]

MO U C H O I N .  Fam ilie von F ranclens en Semine (Sa
voyen), die sich 1583 in  Genf e inbürgerte . —  1. P i e r r e ,  
1733-1797, V orsteher der L ateinschule  von Genf, be
fasste  sich m it A stronom ie und  gab eine Table analyti
que et raisonnée de l’Encyclopédie heraus. —  2. A n t o i n e ,  
B ruder von Nr. 1, 1749-1822, M itglied der N a tional
versam m lung 1793, S taatssch re ib e r 1799-1822, A rchi
va r 1798. — Vergl. Iley e r : É glise de Genève. —  Sor
de! : Diet. [C. R.]

M O U D O N  (deutsch  M i l d e n )  (K t. W aad t. S. GLS).
S ta d t und  B ezirk sh au p to rt. W appen  : 
g espalten  von R o t und G rün, da rü b er 
ein goldenes unziales M. Am U fer der 
B roye, an  der S trasse von F rankreich  
n ach  Ita lien , s tan d  von a lte rs he r ein 
F lecken, der zur röm ischen Zeit M in-  
nodunum  hiess und , an  einer Brücke 
liegend, sich eines gewissen W ohl
standes e rfreu te, denn m an fand  dort 
Inschriften  und  zahlreiche M ünzen. 
E r bestan d  noch, als das C hristen tum  

in unserem  L ande E ingang 
fand  und eine K irche zu 
E hren  des hl. S tephan  er
rich te t w urde. S p ä ter be
siedelten die E inw ohner aus 
F u rc h t vor feindlichen E in 
fällen den nah en  Hügel, 
den sie befestig ten . Das 
F u n d am en t des grossen 
viereckigen T urm es des 
castrum M elduni is t noch 
h eu te  s ich tb a r. K önig R u 
dolf I I I .  von B urgund 
schenkte M. 1011 sam t der 
G rafschaft W aad t dem  Bi
schof von L ausanne, aber 
um  die M itte des 12. Ja h rh . 
w urde es diesem  von sei
nem  Schirm vogt, dem  Gra
fen von Genevois, en tris
sen. W ie M. dann  an Berch- 
to ld  V. von Z ähringen kam , 
is t n ich t b ek an n t. 1207 gab 
es der K önig Philipp  von 
Schwaben seinem  V etter, 
dem  Grafen T hom as von 
Savoyen. So kam  es zur 
Fehde zwischen dem  H er
zog, dem  Grafen und dem 
Bischof ; schliesslich w urde 
M. durch  den V ertrag  von B urier vom  3. v i I. 1219 dem 
Grafen von Savoyen als bischöfliches Lehen ü b er
lassen. Das 13. Ja h rh . w ar fü r M. eine Zeit grosser 
W ohlfahrt ; als M itte lpunk t der savoyischen H errschaft 
in der W estschweiz und als O perationsbasis in den 
Fehden der savoyischen F ü rs ten  gegen ihre Gegner 
nördlich des Genfersees bevölkerte  sich die S tad t und 
bekam  m ehrere neue Q uartiere. Die schöne gotische 
St. S tephansk irche w urde um  diese Zeit e rrich te t, und 
die S ta d t erh ie lt ausgedehnte  F re iheiten . Die ä lteste  
Fassung derselben, eine B estätigung  einer a lte rn  H an d 
feste, s tam m t von 1285. N eben dem  V itz tu m  und  dem 
M etral, deren A em ter erblich gew orden w aren, setzten  
die savoyischen F ü rs ten  einen K astlan  und  von 1263 
an  einen Vogt ein, dessen G erich tsbarkeit die ganze

W aad t u n te rs ta n d . So w urde M. in Bezug au f das Ge
richtsw esen die H a u p ts ta d t des Landes : vor dem  aus 
angesehenen B ürgern  zusam m engesetzten  G erichtshof 
des Vogtes oder seines K astlans w urden alle b ed eu ten 
den Prozesse erledigt ; in M. versam m elten  sich gew öhn
lich auch die S tände  der W aad t ; das L an d rech t von 
M. w urde allm ählich  fü r die ganze savoyische W aad t 
v erb ind lich .-N ebst dem  Spital der Mönche vom  Grossen 
S t. B ernhard  u n d  dem  des Jo h an n ite ro rd en s s tifte ten  
einige B ürger E nde des 13. Ja h rh . ein S t. M arienspital, 
das u n te r  der O bhut der S ta d t s tan d  ; die V erw alter 
dieser A n sta lt w urden  nach  und  nach  die O berhäup ter 
der kleinen S ta d t, die sich von M itte des 14. Ja h rh . an 
fast se lbständig  regierte .

U n m itte lb a r nach  der P lünderung  von E stav ay er, 
im  O kt. 1475, ergab sich M. den E idgenossen, was n ich t 
h in d erte , dass es im  Ju n i 1476, einige Tage nach  der 
Schlacht bei M urten, noch g ep lündert w urde. 1536 
leiste te  die S ta d t dem  heroischen E roberer keinen W i
d erstan d , v e rsuch te  jedoch, aber vergeblich, sich der 
E in führung  der R eform ation  zu w idersetzen. Die Ge
m einde erhielt einen Teil der K irchengü ter zum  U n te r
h a lt der A rm en. M. erhielt einen heroischen L andvogt, 
dessen M achtbefugnis sich au f einen Teil des B royeta- 
les e rstreck te  ; einige Ja h re  sp ä ter siedelte er nach 
Lucens ü ber. D adurch  verlor M. an  B edeutung . Von 
B ürgerfam ilien bew ohnt, von denen die b edeu tendsten  
(die Glane u n d  C erjat) geadelt worden w aren und  die 
in der U m gebung Lehen erw orben h a tte n , w urde M. 
w ährend der heroischen H errschaft von einer kleinen 
Oligarchie v e rw alte t. Die W eberei und  Gerberei, die 
m an  w iederholt einzuführen  versuch te , kam en nie zur 
B lüte , und  das S täd tch en  blieb ein landw irtschaftlicher 
M itte lpunk t u . ein viel b e n ü tz te r  U m spannort auf der 
B ernstrasse. N ach der R evolu tion  w urde M. w aad tlän d i

scher B ezirkshaup to rt. Der B au der B royeta lbahn  (1876) 
h a tte  für die S ta d t in w irtschaftlicher Beziehung eher 
nachteilige Folgen. T aufreg ister seit 1568, E heregister 
seit 1562, S terbereg ister seit 1727 .—  D H V .  [C. G.] 

M O U L A ,  F r é d é r i c ,  1703-1782, in  N euenburg, aus 
einem  G eschlecht von C heylard en V ivarais, das 1708 
in N euenburg  n a tu ra lis ie rt w urde, u n te rrich te te  M athe
m atik  in S t. P e te rsb u rg u n d  Berlin und w ar M itglied der 
A kadem ie v . S t. P e tersb u rg  1733. S päter zog er sich nach 
N euenburg zurück, wo er als D olm etsch der K önigs 
tä tig  w ar. E r veröffentlichte m ehrere m athem atische  
W erke. — Biogr. neuch. I I . [L. M.]

M O U L I N  IE.  Geschlecht von R ouergue, das 1718 
ins H a b ita n ten re ch t von Genf aufgenom m en w urde. 
—  1. C h a r l e s  É t i e n n e  F r a n ç o i s ,  1757-1836, P fa rrer,

Moudon, Brücke St.  Eloi ca. 1835-1840. Nach einer Zeichnung von Léon Morel-Fatio.
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Verfasser zahlreicher erbaulicher W erke. — 2. J ean 
F rançois, 1796-1857, M itglied der leg islativen R äte , 
der provisorischen R egierung und S ta a ts ra t 1847-1851, 
beteilig te sich an  der Schaffung des K an tonssp ita ls und 
der « Caisse d ’E scom pte ». —• 3. J ean  J acques , 1830- 
1873, In sp ek to r der Milizen und  Zoolog, des Grossen 
R a ts  1856, 1858. [C. R.]

M O U L L E T .  Altes F reiburger Geschlecht, das in 
zahlreichen Gem. v e rb ü rg ert is t. Es s tam m t aus Rös
sens, wo es schon 1379 e rw ähn t w ird ; im  15. Ja h rh . 
n a n n te  es.xsich M ullet alias P illiod. —  1. J e a n  P i e r r e ,  
von A vry dev an t P o n t, * 1779, P riester 1802, Professor 
am  Collège S t. Michel, wo er zwanzig Ja h re  lang L ite 
ra tu r , M athem atik  und m oralische Theologie u n te rrich 
te te  ; G eneralv ikar der Diözese, dann  Superior des Gros
sen Sem inars. W ährend  des Exils von Mgr. M ariüey 
befasste er sich m it der V erw altung der Diözese ; Ver
fasser eines C ompendium de théologie morale, f  18. i. 
1858 in  F reiburg . — 2. H e n r i e t t e ,  P rio rin  der D om ini
kanerinnen  von E stav ay er 1884-1887. —  3. P a u l ,  von 
P o sât, * 27. XII. 1878 in Lyon, B ildhauer, L au rea t der 
B ildhauerschule Paris, stellte  1903 in Paris und  1904 
in F re ibu rg  aus. —  Chroniqueur de F rib ., 27. I. 1858.— 
S K Z  1858, 47. —  D aubigney : Le monastère d ’Estavayer.
—  F A  1904. —  S K L .  [J. N .]

M O U L T O U .  G eschlecht von M ontpellier, das sich
1755 in Genf e inbürgerte . W appen  : in B lau ein weisser 
Sparren , begle ite t von drei weissen Nägeln, von denen 
der im  Schildfuss an  einem  weissen H albm ond steck t.
—  P a u l ,  1725-1787, m ach te  die B ek an n tsch aft R ous
seaus w ährend dessen A u fen th alt in Genf 1754, blieb 
m it ihm  in  Briefwechsel und  erhielt vom  Philosophen 
dessen M anuskripte m it der V erpflichtung, nach  R ous
seaus Tod eine vollständige A usgabe seiner W erke zu 
veröffentlichen. M. gab 1782 12 Bde. davon heraus, ge
m einsam  m it G irard in  und  D upeyrou. E r s tan d  auch 
im Briefwechsel m it V oltaire. —  De M ontet : Diet. — 
De Crue : M oultou, l'am i de Rousseau. [H. Da.]

M O U R A ,  M O R A .  A lte Fam ilie von G randvillard 
(Freiburg), wo sie gegen E nde des 14. Ja h rh . erw ähnt 
w ird. 1589, 1624 und  1679 bü rg erten  sich M. in F re i
burg  ein. W appen : in Silber über grünem  D reiberg ein 
gestü rz te r ro te r  Sparren , au f dem  zwei gelbe, gegen
einander gekehrte  Löwen stehen, die zwischen sich ein 
weisses Schw ert m it gelbem  Griff h a lten . Im  Schild
h a u p t zwei goldene Lilien. —  1. N i c o l a s ,  * 10. I. 1694, 
Je su it 1713, Professor und  P rä fek t am  Collège P ru n tru t,  
t  20. x . 1758 daselbst. —  2. P i e r r e  F r a n ç o i s ,  * 7. vi. 
1773, N otar, P rä fek t von Châtel S t. Denis 1823, des 
Kleinen R a ts  1829, f  21. X I .  1855 in G randvillard . — 
3. P I E R R E ,  als G eistlicher P l a c i d e ,  * 27. vi. 1797, P ro 
fessor am  Collège F reiburg  1821-1822, C isterzienser in 
H au terive  1823, nach  der A ufhebung des K losters Di
rek to r in M aigrauge 1848-1870, t  l l . v .  1870 ; veröffent
lichte eine U ebersetzung von Goffiné ou M anuel pour  
la sanctification des dimanches et fêtes ; Traité complet 
du participe passé (1850) u . a. m . —  T horin : Notice 
hist, sur Grandvillard. —  M D R  X X II  und X X II I .  — 
A F  1919, 158. [J. N.]

M O U R E T .  B ürgerfam ilien von B elfaux, Villarlod 
und V illarsel le Gibloux (F re ib u rg ).— J o s e p h ,  Jesu it, 
* 21. m . 1721, Professor der Philosophie und  Dr. theol., 
t  1797. —  S taa tsa rch . F reiburg . [ J .  N.]

M O U R I E R ,  M O R I E R .  Geschlecht von Vivis, das 
sich ca. 1730 in Genf niederliess. — P i e r r e  A n t o i n e ,  
1766-1833, M ajor, gehörte w ährend des A ufstands von 
1794 zum  K om itee der sieben M itglieder, das m it der 
O rganisation  der Bewegung des ersten  revo lu tionären  
T ribunals b e au ftrag t w ar. [E. L. B urnet.]

M O U S S O N .  Aus Mas d ’Azil (Pyrenäen) stam m endes 
französ. H ugenotten-G eschlecht, das 
sich 1791 in Morges e inbürgerte . M ar
kus (N r. 1) w urde das erbliche B ürger
rech t von Z ürich 1816 und  von Bern 
1821 geschenkt ; seit 1830 ist das Ge
schlecht bleibend in Zürich niederge
lassen. W appen : 2 m al gete ilt, oben in 
B lau drei goldene Lilien nebeneinan
der ; in der M itte zwei schwarze Ma
juskeln  A in Silber, u n ten  5 m al

schräglinlts g e te ilt von R o t und  Silber. — 1. Job. 
M a rk u s  Sam . Isaac , * 17. ii. 1776 in St. L ivres (W aadt), 
Dr. ju r . in G öttingen 1796, P o litiker u. P ro toko ll
fü h rer der provisor. L andesversam m lung  der W aad t 
1798, G eneralsekretär des h e lve t. D irek torium s 1798, 
des Vollziehungsausschusses 1800 und  der helve t. Zen
tra lbehörde  bis 1802, eidg. K anzler der M ediation u. 
des B undesvertrages 1803-1830, f  in Z ürich 22. V I .
1861. —  A D B . —  Livre 
d ’Or. •—■ A. de M ontet :
Diet. —  2. H e in r ic h ,  Sohn 
von N r. 1, * 29. I X .  1803 
in L onay  bei Morges, 
eidg. S taatssch re iber E nde
1828-1833, licss sich in Zü
rich  n ieder und  w ar do rt 
G rossrat 1834-1868, R e
g ierungsrat 1839 - 1845,
B ürgerm eister 1840-1845,
P rä sid en t der T agsatzung  
1845, S tad  t ra t  1847, S ta d t
p räsid en t 186 3 - f  3. IV .
1869. —  A D B . —  S. Zur- 
linden : 100 Jahre Stadt 
Zürich  1814-1914, Bd. 2.
—  3. Al b e r t , Sohn von 
N r. 1, * 17. m . 1805 in 
Solothurn , L ehrer der Ma
th em a tik  und  P h y sik  an 
der K antonsschule  Zürich
1833, R ek to r des G ym na
sium s 1842, P riv a td o zen t
1834, a. o. P rof. 1837 und  o. P rof. an  der U niversi
t ä t  Zürich 1855, D r. phil. h. c. der U niv . Zürich 1840, 
Prof. der E x p erim en talphysik  am  eidg. Po ly techn ikum  
1855-1878, f  6. x i. 1890 ; auch  in  Geologie u. M eteoro
logie tä tig , m it Mass und  Gewicht b eschäftig t, h e r
vorragender K enner und Sam m ler von Conchylien 
(seine Sam m lung in  der E . T. H.) ; fru ch tb a re r Schrift
steller, verf. u . a. Geolog. Skizze der Umgebungen von 
Baden  (1840) ; K leine Naturlehre (1847) ; Die Gletscher 
der Jetztzeit (1854) ; Die P h ysik  a u f  Grundlage der Er- 
/aärw ng (3 B de., 1857-1863). —  VS1VG 73, 1890. —  W . 
Oechsli : Gesch. des eidg. Polytechn. 1855-1905.—  Z T  
1895 und 1896. —  4. G e o rg , Sohn von Nr. 2, * 1833, 
Dr. ju r .  1856, A dvokat, B ezirksrich ter bis 1866, R ech ts
konsu len t der S ta d t Z ürich 1868-1893, um  das m usikal. 
Leben Zürichs v e rd ien t, f  13. I I .  1905. —  ZW C hr. 1905.
—  N Z Z  1905, Nr. 47. —  5. H e in r ic h ,  E nkel von N r. 2,
* 1866, D r. ju r . 1891, Grosser S ta d tra t 1898, S ta d tra t  
1904, K an to n sra t 1905, R egierungsrat 1912 (E rzie
hungsd irek tor) und  m ehrfach  R eg ierungspräsiden t, Dr. 
phil. h . c. der U n iversitä t Z ürich 1914, A rtillerie- 
O berst. —  S Z G L .  —  6. A d o l f ,  Sohn von N r. 4,
* 1869, P fa rrer zu St. A nna in  Zürich, V erfasser von 
b iographischen und  E rb auungssch riften  ; sozial tä tig .
—  S Z G L . I II. Br.] 

M O U S T I E R ,  C lé m e n t E d o u a r d ,  M arquis de, franz.
G esandter, * 1779 in K oblenz, f  5. i. 1830 in  einer 
Irren a n sta lt, k am  im Ju li 1823 als G esandter in die 
Schweiz, bekäm pfte  das Schweiz. R etorsionskonkordat, 
gew ann L uzern, Uri und  N idw alden und  zwang die 
E idgenossenschaft, den W irtsch aftsk am p f gegen F ra n k 
reich aufzugeben. Als Gesinnungsgenosse des « R estau 
ra to rs  » H aller, t r a t  er fü r eine schärfere U eberw achung 
der Presse ein u. m ach te  der T agsatzung  leidenschaft
liche Vorwürfe, dass sie R evolu tionären  Schutz ge
w ährte . E nde 1824 w urde er als B o tschafter nach  Ma
drid v e rsetz t. — Vergl. D ierauer V. — Oechsli : Gesch. 
der Schweiz im  19. Jahrh. I I .  —  Derselbe in B T  
1914. [ E .  D e j u n c . . ]

M O U T T E T .  G eschlecht aus Courchapoix (Berner 
J u r a ) .—  1. E u g è n e , 28. iv . 1851-28 . iv . 1904, L ehrer, 
R ed ak to r des Démocrate (Delsberg) 1877-1902. P rä fek t 
von Delsberg bis zu seinem  Tode. — 2. H e n r i ,  * 7. x n .  
1883, A dvokat, Dr. ju r ., S taa tsan w a lt des Ju ra  1909- 
1912, M itglied des O bergerichts 1912-28, a. o. P ro 
fessor des Z ivilrechts an  der U n iv ersitä t B ern 1921, 
R egierungsrat 1928. [G. A.]

M O V E L I E R  (deutsch  M o d e r s w ile r )  (K t. Bern,

Jean  Marc Mousson. 
N ach  einer Li thographie  von 
Irminger (Schw. Landesbibl. 

Bern).
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Bez. Delsberg. S. G LS). Politische und K irchgem . 1 1 8 8 , 
Moderswilre 1 1 8 8  ; M ovilir  1 2 5 5 . M. gehörte zur a lten  
H errschaft Löw enburg. E in  adeliges G eschlecht dieses 
N am ens b estan d  vom  1 2 .- 1 4 .  Ja h rb . Im  12 . Ja h rb . be
sessen die Grafen von T ierstein  die K o lla tu r der K irche 
von M. und  die K astvog tei. Die A btei L ützel erhielt 
1 5 0 5  das P a tro n a t der K irche. Die dem  hl. Germ ain 
gew eihte K irche w urde 1 5 9 1  geb au t und  1 7 3 4  erneuert. 
Bevölkerung : 1 7 6 4 , 3 9 4  Ein w. ; 1 9 2 0 , 2 9 0 .  — Vergl. 
T rou illa t. — Chèvre : Notices V. [G. A.]

M O Y N  1ER.  G eschlecht von Caylar in L anguedoc, 
das 1 7 6 9  ins H a b ita n ten re ch t von Genf aufgenom m en 
w urde. W appen : in B lau drei weisse A m seln. —  1. 
J a q u e s  A n d r é ,  1 8 0 1 - 1 8 8 5 ,  M itglied des R ep räsen tie ren 
den R a ts  1 8 3 5 , des Grossen R a ts  1 8 4 2 - 1 8 4 6 ,  S ta a ts ra t  
1 8 4 2 , 1 8 5 0 .  —  2 . G u s ta v e ,  1 8 2 6 - 1 9 1 0 ,  Sohn von Nr. 1 ; 
einer der G ründer des R o ten  K reuzes 1 8 6 3 , dessen in 

te rn a tio n a les  K om itee er 
seit A nbeginn p räsid ierte . 
Schon in ju ngen  Ja h ren  
w idm ete er sich den sozia
len R eform en, p räsid ie rte  
die genferische Gesell
schaft für das Volkswohl, 
w ar der G ründer des In 
s ti tu ts  für in te rnationales 
R ech t und einer der er
sten  B efürw orter der N eu
tra lisierung  des Kongos. 
Sein Einfluss bew irk te  be
sonders den B e itr itt  der 
S taa ten  zu den G ru n d sä t
zen der Genfer K onven
tio n  und die G ründung n a 
tio n a ler Hülfsgesellschaf- 
ten  in allen L ändern . Zu 
diesem  Zwecke veran lasste  
er die Zusam m enberufung 
von in te rn a tio n a len  K o n 
ferenzen in den m eisten 
H a u p ts täd ten . Viele Jah re  

lang redig ierte  M. das 1 8 7 9  gegründete B ulletin  in 
ternational de la Groix-Rouge und  leitete  bis 1 8 9 4  
L ’A frique explorée et civilisée ; veröffentlichte ferner : 
La guerre et la charité ( 1 8 6 7 )  ; u n te r  M itarbeit von 
Louis A ppia : La neutralité des m ilitaires blessés
(1 8 6 7 )  ; La fondation de la Croix-Rouge ( 1 9 0 3 )  ; Mes 
heures de travail ( 1 9 0 7 ) .  K orrespondent des In s t i tu t  de 
F rance, der Académ ie des sciences m orales et p o liti
ques, erh ielt eine grosse A nzahl ausländischer Orden. —
3 . A d o l p h e ,  * 1 8 6 0 ,  Sohn von Nr. 2 ,  A dvokat, belgi
scher K onsul, M itglied des in te rn atio n alen  K om itees des 
R oten  K reuzes seit 1 8 9 8 . — Rec. g in . suisse  I I .  — B er
n ard  B ouvier : Gustave M oynier. — A. F rançois : Le 
berceau de la Croix-Rouge. —  B ull, international de la 
Croix-Rouge, O kt. 1 9 1 0 . [H . D u .]

M Ü E S S L I  ( M i e s l i ,  M œ s l i ,  M ü e s s l e r ) .  A ltes Ge
schlecht von U rsern, B ürger von H ospental, in A ltdorf 
niedergelassen. —  T o m m a n n ,  t  A rbedo 1 4 2 2  ; K l a u s ,  
t  zu M arignano 1 5 1 5 .  —  1. J e n n i ,  T alam m ann 1 4 2 8 . —
2 . H e i n i ,  v e r tr i t t  U rsern im  S tre it m it den Grassen
1 9 . VI. 1 4 4 8 , G esandter an die S ta d t Beilenz 3 0 . i. 1 4 4 9 . 
— 3 . M e l c h i o r ,  T alam m ann 1 5 6 3 , t  1 6 0 4 / 1 6 0 6 . — 
Vergl. Gfr. Reg. — F u rre r : Kollektanea (im P farrarch . 
H ospen tal). — Z S K  IV, p. 2 8 4 .  — Historisches Nbl. 
Uri 1 9 2 6 . [ J .  M ü l l e r , A .]

M Ü H L A U  (K t. A argau, Bez. M uri. S. G LS). Gem. 
und Pfarrdorf. W appen : in Gold (?) über grünem  D rei
berg ein halbes schwarzes (?) M ühlrad. Im  sog. H im m el- 
rich  w urde eine bedeutende röm ische Ansiedelung en t
deckt. M. gehörte u rsp r. politisch  zu M erenschw and und 
kirchlich  zu Sins. 1 5 8 0  w urde im Dorfe eine K apelle 
geb au t und  die Lesung der dortigen  Messen dem  Hl. 
K reuz-K aplan  in Sins ü b ertragen . 1 6 5 8 - 1 6 5 9  en ts tan d  
eine neue Kapelle an  einem  ändern  P la tz , 1 8 5 2 - 1 8 5 4  die 
heutige K irche. 1 8 7 8  w urde M. als selbständige Pfarrei 
von Sins abgelöst und gleichzeitig m it Schoren-K esten
berg zu einer polit. Gem. verein ig t. —  Vergl. W . Merz : 
Gemeindewappen. —■ A rg . 5, p. 9  u .  333 ; 2 6 ,  p. 18  ; 
2 7 ,  p .  6 2 .  [H . T r .]

HBLS v —  12

M Ü H L B E R G .  Neuere, aus D eutsch land  stam m ende 
B ürgerfam ilie der S ta d t A arau . —  F r i e d r i c h ,  * 19. iv. 
1840 in  A arau , Lehrer an  der K antonsschule  in Zug 1862, 
R ek to r 1865, L ehrer fü r N aturgesch ich te  an der K a n 
tonsschule in A arau  1866-1911, f  25. v . 1915, zeichnete 
sich besonders durch  seine paläontologischen und geolo
gischen Forschungen aus, veröffen tlich te  eine grosse 
Anzahl F achschriften  und  eine R eihe von geologischen 
K arten . G esam tverz. bei Ad. H a rtm a n n  : Prof. Dr. F . M . 
(im Jahresbericht der A arg . Kantonsschule  1915/1916 
ùnd S. A.). —  Z ur E rinnerung ... (1915). —  V S N G  1915. 
—  N Z Z  1915, N r. 657 u. 663. [H. Tr.]

M Ü H L E  (auch z u r  M.). Fam ilien aus der U m gebung 
von Heiden (K t. Luzern) seit dem  14. Ja h rh . —  R u 
d o l f ,  A m m ann des A btos von E insiedeln, R ich te r zu 
Dagm ersellen 1433. —  J o s e f ,  von Heiden, * 1890, 
Dr. sc. tech n ., A rch itek t 1915, Professor an  der K an- 
tonsschule in Zug. —- Gfr. Reg. — J .  Mühle : Die 
Baum eislerfamilie Purtscherl und der Kirchenbau im  
K t. Luzern  im  17. u . 18. Jahrh. [P. X. W.]

M Ü H L E B A C H  (K t. W allis, Bez. Goms. S. G LS). 
Gem. und kleines D orf in der P farrei E rn eu , H eim at der 
B eam tenfam ilie  Schiner und  G eburtso rt des K ard inals 
M. Schiner (* c.a. 1465), dessen W ohnhaus m it E rin 
nerungstafe l an  seinen Tod 1522 noch erh a lten  und 
bew ohnt ist. — Von M . n a n n te  sich eine Vasallenfam ilie, 
die gem einsam  m it den E deln  von E rnen  1215 die 
Meierei Goms den E deln  von V enthon ab k au fte . Der 
Meier R i c h a r d  von M. ve rü b te  an  seinem  H errn , B i
schof R udolf von Valpelline, grossen Frevel ; von sei
nem  Neffen u n te rs tü tz t,  liess er sich zu Mörel zu T ä tlich 
keiten h inreissen (1273). So w urde die Fam ilie  des 
M eiertum s verlustig  e rk lä rt ; das Lehen der M. ging an  
die R odier über (1301) und der Nam e der Edeln  von 
M. verschw indet m it dem  14. Ja h rh . —■ G rem aud 
I I I .  [L. Mr.]

M Ü H L E B E R G  (K t. Bern, A m tsbez. L aupen. 
S. G LS). Dorf, po lit, und K irchgem . Vorgesch. G rab 
hügel w urden im  Spiel-, A lienlüften-, E iberg- und 
H upfenw ald  gefunden ; röm ische F unde  in den 50er 
Ja h ren  des 19. Ja h rh . im  Spielwald und  im  Lediholz. 
1016 gab die A btei S t. M aurice G rundstücke zu M. zu 
Lehen. Die H errschaft gelangte in den Besitz der F a 
milie von Buch ; sp ä ter ging sie an  die Fam ilien  Brügg- 
ler (1411) u. H erren  (1579) u . schliesslich (1599) an  die 
S ta d t B ern über. Vor 1798 gehörte die Gem. M. v ier Ge
rich ten  an : 1. G ericht : G üm m enen m it Gross- und 
K irch-M ., Buch, A lienlüften und  R osshäusern  ; 2. Ge
rich t : L aupen m it R upplisried  u. Spengelried ; 3. Ge
rich t : F rauenkappelen  m it M arfeldingen, B utten ried , 
Oberei, Salzweid u. U n terfluh  ; 4. G ericht : Friesw il m it 
F lühgraben , A u m att, N iederrun tigen  und  H orn. Die 
frühere K irchgem . M. um fasste  im  M itte lalter noch die 
heutige  K irchgem . F rauenkappelen . T ro tzdem  dieses 
1574 eine eigene K irche erh ielt, blieb es bis 1732 nach M. 
prim izpflichtig . Die St. M artin  gew eihte K irche zählt 
zu den ä lte sten  des K ts . B ern und  w urde sicher vor der 
J a h r  tausend  wende e rrich te t. Das P a tro n a t gelangte 
durch  Schenkung des Königs H einrich  V II. von den 
A ugustinern  in K öniz 1226 an  die dortigen  D eu tsch rit
te r  und erst 1729 an die S tad t B ern. Bis 1748 se tzte  der 
L andvogt von Köniz die P fa rre r von M. ein, nach h er der 
L andvog t von L aupen. U n te r den P farre rn  ve rd ien t 
E rw ähnung  U lrich Pfund , der V erfasser des Chronicon 
de Berno, g enann t 1331. Die K irche b ra n n te  1523 u. 
1659 ab . E in  S tu rm  riss 1645 den K irch tu rm  um , ebenso 
1811. Die le tz te  R enovation  der K irche erfolgte 1923. 
Das K raftw erk M . m it dem  durch  S tauung  der Aare 
en tstandenen  sog. W ohlensee w urde 1917-1920 gebau t. 
Bevölkerung  : 1774, 1076 E inw . ; 1924 ; 2599. Taufregi- 
ste r seit 1651, Ehe- u. Sterbereg . seit 1752. —  Vergl. 
F R B .  — v. M ülinen : Beitr. —  P fa rrarch . M. — B B  G 15, 
p. 219. —■ R ud. v . Tavel : Von grosser A rbeit. [A. M.] 

M Ü H L E H O R N  (K t. G larus. S. G LS). Gem. und 
D orf, das m it O bstalden und F ilzbach die polit. Gem. 
K erenzen b ilde t. 1761 löste sich M. von der K irchgem . 
O bstalden ab und  b au te  eine eigene K irche. G ründung 
einer Sekundarschule 1897. Tauf-, E he- und S terbere
g ister seit 1761. Bevölkerung : 1900, 531 E inw . ; 1920, 
512. — Gem. der Schiveiz V II, p . 634. [Nz.]

Juni 1928

Gustave Moynier.
Nach einer Radierung von Louis 

Le Nain (Sammlg. Maillart).
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M Ü H L E M A N N .  Fam ilien der Ivte. B ern u. Schwyz.
A. K a n to n  B e rn . E in wie « Müller» au f das M üller

gewerbe zurückgehender Fam iliennam e des K ts . Bern 
(B ürgerfam ilien in Aefligen, A lchenstorf, B ä tte rk inden , 
B önigen, U nterseen, Steflisburg, D ü rren ro th , Seeberg 
und  W angenried). — C h r i s t i a n , von B önigen, * 1858, 
A ngeste llter seit 1878, V orsteher des k a n t. s ta tistischen  
B ureaus in B ern seit 1888, fü h rte  1883 die M itteilungen  
desselben ein, erh ie lt fü r seine Förderung  der am tli
chen S ta tis tik  höchste  A uszeichnungen an  L andes
ausstellungen und 1906 von der U n iv ersitä t B ern den Dr. 
ju r . h . c. — S Z G L .  —  A d o l f , B ruder des Vorgen., 
* 1864, L ehrer in  L an gen tha l 1883, Dr. phil. 1892, eine 
zeitlang L ehrer in Basel, f  1893, verf. eine Gesch. der 
Landschaft Hasli (in A H V JB ). — A S G  V II, p . 138. — 
D irek te  M itteilungen. [H .  Tr .]

E in  Zweig der M. von Seeberg leb t in  New Y ork.
B. K a n to n  S ch w y z . L andleu te  zu K ü ssnach t, Dorf- 

und Berggenossen. W e r n i , f  bei M eienberg 1386 ; 
H a n s  und  B a l z , t  1515 bei M arignano. —  S e b a s t i a n , 
S ta tth a lte r  1610, A m m ann 1612-1614, 1618-1620, 1621- 
1622,1628-1629, m ehrere Ja h re  geschw orener Schreiber, 
verfasste  die S tam m bücher der G eschlechter von K üss
n ach t. —  Ja h rze itb u ch  K ü ssnach t. —  A m m ännerverz., 
A llm eindakten  und A kten  K üssnach t im  L andesarch iv  
SchwYz und in K ü ssnach t. [AI. T.]

M Ü H L E N  (rom . M o l i n s )  (K t. G raubünden, Bez. 
A lbula, Kreis O berhalbste in . S. GLS). Gem. und 
P farrdo rf. Die K irche is t dem  hl. G audentius gew eiht ; 
1517-1524 w irk te  do rt ein K ap lan . 1663 tre n n te  sie 
sich von der M utterk irche zu T inzen. Bischof Jo h an n  V. 
w eihte die K irche 1601 und  Jo h an n  V I. konsekrierte  
sie 1640. Von 1649 an w irk ten  h ier italienische K apuzi
ner. Seit der M itte des 19. Ja h rb . h a t  sich M. zu ei
nem  kleinen L u ftk u ro rt en tw ickelt. L aufreg ister seit 
1635, E hereg. seit 1691, Sterbereg. seit 1678. —- Vergl. 
Luftkurort M ühlen  (kl. B roschüre). —  N üscheler : Got
teshäuser. —  M ayer : B istum  Chur. [L. J.]

M Ü H L E S T E I N .  Fam ilie von W ählern  (K t. Bern). 
—- H a n s ,  * 15. m .  1887 in Biel, L ehrer in A llm endingen
1906-1907, sp ä ter als D ram atu rg  in B erlin und  Schrift
steller in M ünchen und  G öttingen, seit 1919 in Silva- 
p lana (E ngadin) tä tig , gab m ehrere politische und 
philos. Schriften , eine S tudie über H odler, zwei Bände 
G edichte, sowie Die Eidgenossen (E inak ter) heraus. 
Verz. in S Z G L .  [H. Tr.]

M Ü H L E T H U R N E N  (K t. Bern, A m tsbez. Sef- 
tigen . S. GLS). Gem. und D orf in der Kirchgem . 
K irch en thurnen . Es h a t  seinen N am en zum  U n te r
schied von diesem  von einer jah rh u n d e rte a lten  Mühle. 
1362 und  1487 finden sich G üter zu M. m it dazu
gehörenden G erichten im  Besitz des K losters In te r la 
ken, dessen R echte  m it der S äkularisa tion  in der R efor
m ationszeit an  B ern kam en. Dieses ü b te  die hohen 
Gerichte zu M. seit der Schaffung des L andgerich ts 
Seftigen aus und verein ig te nun  die n iederen G erichte 
m it denjenigen der D örfer Lohnstorf, K irchen thurnen , 
K au fd o rf und  M ühlebach zum  sog. V ennergericht M. 
(u rsp r. V ennergericht L ohnstorf). — H eim atkunde des 
A m tes Seftigen  (1906). [H .  Tr.]

M Ü H L L , , v o n  d e r .  S ie h e  V o n  d e r  M ü h l l .
M Ü H L R Ü T 1  ( K t .  S t .  Gallen). Siehe M o s n a n g .
M Ü L C H I  (K t. Bern, A m tsbez. F rau b ru n n en . S. 

G LS). Gem. und D orf in der K irchgem . Messen. Der 
O rt hiess früher M ülheim  ; die K undenm ühle , welcher 
er seine Bezeichnung verd an k te , is t E nde des 19. Jah rh . 
eingegangen. Die n iederen Gerichte zu M. gehörten 
ehem als den Grafen von Buchegg, dann den Edlen 
von B echburg. Im  14. Ja h rh . w urden sie oft in Viertel 
und  A chtel gete ilt. G üter zu M. besassen u. a. verschie
dene B urger von B ern, so N iklaus von Esche, dem 
G raf Hugo von Buchegg 1346 das halbe D orf M. v e r
kaufte . 1503 w urde das G ericht M. m it dem jenigen 
von Iffwil verein ig t, 1719 aber davon ab g etren n t. Um 
diese Zeit scheinen die Gerichte gänzlich an  die S tad t 
Bern gekom m en zu sein, welche sie durch den Venner 
des L andgerichts Zollikofen verw alten  Hess. Zum  sog. 
V ennergericht M. gehörten  auch R uppoldsried  und 
E tzelkofen . Am 1. IX. 1773 v erb ran n ten  zu M. 22 
F irsten . —  Vergl. F R B  V II. —  v . M ülinen : Beitr. III.

— Mohr : Reg. des Klosters Fraubrunnen, N r. 441 u. 
445. —  S taa tsa rch . B ern. —  A rch, des B urgerspita ls 
Bern. —  F . B ühlm ann : H ist. Beitrag zur E ntw äs
serung des Limpachtales. —  D erselbe in B B G  20, 
p. 191. [F. B ü h l m a n n . ]

M Ü L E N E N  (K t. B ern, A m tsbez. F ru tig en . S. GLS). 
Gem. und  D orf in der K irchgem . R eichenbach. M uli-  
non  1269. Dieser O rt w ar im  M itte la lter ein befestigtes 
S täd tch en  und v erte id ig te  den E ingang ins F ru tig ta l. 
In  der R ich tung  gegen den Niesen zog sich von M. 
aus eine T alsperre ; eine noch feststellbare  M auer 
ging nach  einer links ü ber dem  Suldbach erhöh t ge
legenen W ehranlage. Als erste  u rk . B esitzer der be
deu tenden  H errschaft M., die m it der sp ä tem  L an d 
schaft Aeschi iden tisch  is t, erscheinen die Freiherren  
von K ien, dann diej. von W ädisw il, die E nde des 13. 
Ja h rh . auch H erren  von M. gen an n t w erden. Anfangs 
des 14. Ja h rh . k am  sie durch  H e ira t und  Erbfolge 
an  Jo h an n  vom  Turn-G estelen . Dessen Sohn P e ter 
v erp fändete  das S täd tch en  m it der B urg  M. dem  in 
Bern verbürgerten  I ta lien e r O tto  L am p art, ab er 1331 
wollte er sie ihm  im  B unde m it den H erren  von Greyerz 
und von W eissenburg m it Gewalt w ieder entreissen, 
was B ern v e rh inderte . Vielleicht w urden in  dieser Fehde 
die Burg und die S tad tm au er zerstö rt. 1341 verkaufte  
P e ter vom  T u rn  die H errschaft M. den H erren  v . W eis
senburg  ; von diesen kam  sie an  ihren  V erw andten  Thü- 
r in g v . B randis u . 1352 durch  K au f an die S ta d t B ern. Mit 
dem  U ebergang der H errschaft F ru tig en  an  Bern verei
n ig te  diese S ta d t M. in Personalun ion  m it ihrem  neuen 
L andvog t in F ru tigen .V or der R eform ation  b estan d  in M. 
eine K apelle, die 1533 au f Geheiss der O brigkeit abge
brochen w urde. —  Das h eu te  noch, bes. im  Sim m ental 
b lühende heroische G eschlecht von M ühlenen  s tam m t 
n ich t von M. bei F ru tigen , sondern von dem  nach  der 
O rtschaft M ülinen bei W ilderswil b en an n ten  freien 
L andleutegeschlecht (L ehenträgern  der B urg U nspun- 
nen) ab . —  Vergl. F R B .  —  Ja h n  : Chronik. —  K . S te tt
ier : F rutigland. —  Historischer Kalender 1926. — 
Schweiz. Geschichtforscher I, p. 1 ; V III , p. 1. —  S te ttie r  : 
Berner Geschlechter (Ms. der S tad tb ib i.) . [H .  Tr.] 

M Ü L H A U P T , H e i n r i c h , K upferstecher und K a rto 
graph , * 1820 in  Zürich, t  24. v m . 1894 in Bern, von 
Schaufelberg bei Elgg, seit 1841 im  D ienst des eidg. 
T opographischen B ureaus, a rb e ite te  m it B ressanini den 
D ufouratlas aus, ebenso die G eneralkarte, eine K arte  
des W aad tlandes, usw . Seine Söhne F r i t z  und  M a r c  
gründeten  ein kartographisches In s t i tu t  in  B ern. — 
A S M Z  1894. —  S B  24. —  Senn : Chronicon 1894. — 
1VZZ.1894, Nr. 241. — S K L .  [E .  Dejung.1

M Ü L H A U S E N  i. E . E inst eine freie deutsche R eichs
s ta d t, gehörte M. Ja h rh u n d e rte  lang als zugew andter O rt 
zurE idgenossenschaft. Die erste V erbindung dieser S tad t 
m it den eidg. O rten fä llt in das J a h r  1466, als M. im  sog. 
P lap p artk rieg , von O esterreich und dem  um liegenden 
Adel b ed räng t, ein 25jähriges B ündnis m it B ern und 
Solothurn  einging. D er schon im  folgenden J a h r  au s
brechende M ülhauser- und  W aldshuterkrieg  bo t den 
2 O rten  die erste Gelegenheit, fü r ihre neue V erbündete 
e inzu tre ten . E r fü h rte  in der Folgezeit zu den schweren 
V erwicklungen der B urgunderkriege, w ährend welcher 
Zeit M. treu  zu seinen V erbündeten  stan d . N ach dem 
A blauf des B ündnisses (1491) schloss sich die S ta d t dem 
schw äb. B unde an  u n d  stand  im  Schw abenkriege auf 
feindlicher Seite. D urch die V erm ittlung  Basels w urden 
die früheren  freundschaftlichen  Beziehungen w ieder 
aufgenom m en u n d  fü h rten  am  19. I. 1515 zu einem  
B ündnis der S tad t M. m it allen 13 O rten . Diese gew ähr
ten  der S tad t die gleichen günstigen  Bedingungen wie 
der S tad t S t. Gallen. F o rta n  gehörte M. bis 1798 als 
zugew andter O rt zur E idgenossenschaft. Der Sieg der 
R eform ation  in M. fü h rte  die S ta d t an  die Seite der 
evangel. S täd te  Zürich und  B ern. Sie t r a t  1529 dem 
Christlichen B urgrech t bei und  beteilig te sich m it 
kleinern T ruppenzuzügen am  1. und 2. K appelerkriege. 
H a tte  M. schon dam it die Sym pathie  der k a th o l. O rte 
verloren, so erhöhte sich die A bneigung E nde der 70er 
und  anfangs der 80er Ja h re  durch  G esta ttu n g  von W er
bungen fü r die H ugeno tten  und  den p ro tes tan tisch  ge
wordenen K u rfü rs ten  von K öln. A nlässlich des F innin-
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gerhandels sand ten  die k a th o l. O rte der S ta d t am  4. x . 
1586 die Bundesbriefe m it ab geschn ittenen  Siegeln 
zurück und  lösten  d am it das B ündnis m it ih r auf. 
N achdem  auch der le tz te  A nschlag der F inn ingerpartei 
vom  23. v i. 1590 m isslungen w ar, w and ten  sich die 
k a tho l. O rte ganz von M. ab, und  die S tad t g a lt seither 
n u r  m ehr als zugew andter O rt der evangel. S tände.

U m  so k rä ftiger nahm en  sich vor allem  Z ürich und 
B ern der isolierten S ta d t an  (C. E scher : K riegszug der 
Eidgen. nach M . 1587) und sch ü tz ten  sie besonders 
w ährend des 30jährigen Krieges des ö ftern  du rch  zu 
Hilfe gesandte B esa tzungstruppen . N ach dem  U ebergang 
des Oberelsasses in französischen Besitz 1648 w urde die 
Lage der S ta d t bedeu tend  erle ich tert, sodass fü r die 
evangel. S täd te  eine E n tla s tu n g  p in tra t. Im m erhin  
san d ten  diese noch w ährend der Kriege Ludwigs X IV . 
einige Male B esatzungen nach  M. Dieses seinerseits 
h ielt die V erbindung m it den evangel. O rten  aufrecht 
durch den Besuch der evang. T agsatzungen. Im  
B auernkrieg  1653 sand te  die S ta d t 100 M ann Truppen 
zu Hilfe, die L uzern  als B eistand  angeboten  w urden. An 
der B ündniserneuerung  m it F rankreich  1663 nahm  sie 
ebenfalls te il ; m it den ändern  eidg. O rten  und Zuge
w and ten  w urde sie in die Friedensschlüsse von R ysw yk 
(1697) u n d  U trech t (1714) eingeschlossen. Das le tz te  ge
m einsam e A u ftre ten  b ilde t die B ündniserneuerung  m it 
F rankreich  vom  28. v . 1777. N ach dem  erzw ungenen 
Anschluss an  F ran k reich  vom  15. III. 1798 w urde M. 
eine französische P ro v in zs tad t und  te ilt  se ither das 
Schicksal des übrigen Elsasses. —■ Vergl. D ierauer. —  
Oechsli : Orte und Zugewandte  (in J S G  X I I I ) .  — S. 
M ossm ann : Cartulaire de M ulhouse. —  P e tri : Der 
Stadt M ülhausen Geschichte. —  G raf : Gesch. von M ü l
hausen. —  M etzger: La République de M ulhouse 1717- 
1 7 9 8 . "  [ P .  G t i l l a r d o n . J

I V1ÜLHAUSER.  Geschlecht aus Zürich, das 1774 
ins H ab ita n ten re ch t von Genf aufgenom m en w urde. — 
1. J e a n  P i e r r e ,  1779-1839, Zeichner und  Maler, G rün
der und  D irek to r des Porzellanm alereiun ternehm ens in 
Le M anège (Genf), das 1805-1814 in B etrieb s tand  ; 
seine P ro d u k te  sind u n te r  dem  N am en Vieux- Genève be
k an n t. —  C. Roch in A S A , 1916. — 2. J u l e s ,  1806-1871, 
Sohn von N r. 1, H auslehrer und  Professor in R ussland, 
nach  seiner R ückkehr nach  Genf Verfasser einer gu ten  
U ebersetzung  von Schillers W ilhelm Teil, von E xil et 
Patrie, von Sempach, von Philibert Berthelier, sowie von 
zwei T ex tbüchern  zu den Fêtes des Vignerons. E iner 
der G ründer des Journal du Léman. —  de M ontet : 
Diet. —  Rossel : H ist. litt. —  B IG  1871. [C. R.]

M Ü L H A U S E R -  u n d  W A L D S H  U T E R K R I E G . 
W ie sich 1466 der F o rd erungsstre it m it H erm ann Klee 
zum  sog. P lap p artk rieg  entw ickelt h a tte , so 1467 die 
A nsprachen des im  D ienste von M ülhausen gestandenen 
reisigen K nechts K onrad  K ü h er, infolge dessen U n te r
s tü tzu n g  durch  die österr. R egierung in E nsisheim  und 
den um liegenden österr. Adel, zum  M ülhauser- und 
W aldshuterkrieg . N achdem  fast ein J a h r  in gegenseiti
gem  K leinkrieg und  danebenher laufenden Friedensver
m ittlu n g en  verflossen w ar, nahm en sich die v e rb ü n d e
ten  O rte B ern und  So lo thurn  der S ta d t k rä ftig er an, 
zugleich die eigenen A nstände m it O esterreich dabei 
zum  A ustrag  bringend. So u n tern ah m en  denn alle 
eidg. O rte u n te r  V o ra n tritt  Berns und  Solothurns Ende 
Ju n i 1468 den sog. Sundgauerzug, zogen bis vor Mül
hausen, dann  vor T hann , sowie in das Gebiet des A bts 
von M urbach. Z u le tzt e rw arte ten  sie den Feind au f dem 
Ochsenfeld ; er w agte sich aber nirgends he rv o r (Anf. 
Ju li 1468). Sengend und  brennend  wie sie gekom m en 
w aren, verliessen die Eidgenossen d a rau f das verw üstete  
L and und  w and ten  sich an  Basel vorbei gegen W aldshut. 
W eniger die festen  M auern dieser S tad t als die U neinig
k e it der E idgenossen v e reite lten  deren E innahm e. Dem  
nach  Swöchiger vergeblicher B elagerung von Bern 
em pfohlenen S tu rm  w iderstreb ten  die ändern  O rte u n te r  
A nführung von Zürich. So h a tte  denn die vom  Herzog 
von B ayern-L andsliu t, sowie von S tad t u n d  Bischof von 
Basel an  die H and  genom m ene F riedensverm ittlung  
Erfolg. Es kam  zwischen dem  H erzog Sigm und von 
O esterreich u n d  den eidg. O rten  am  27. v m . 1468 der 
F riede von W ald sh u t zustande , der die K riegshandlun

gen vorläufig zum  Abschluss b rach te . D er H erzog h a tte  
bis zum  24. VI. 1469 an  die E idgenossen 10 000 11. zu 
bezahlen . Bei N ich te in h altu n g  der F ris t sollten W alds
h u t  und  die Leute au f dem  Schw arzw ald den E idgenos
sen huldigen. F ü r die S ta d t M ühlhausen, derentw egen 
der ganze K rieg eigentlich u n ternom m en  w orden w ar, 
fiel n ich t einm al eine E ntschäd igung  ab . Sie m usste  sich 
m it der B estätigung  ih rer Privilegien u n d  W iederher
stellung des freien H andels und  V erkehrs begnügen. 
Die W aldshuter-V ere inbarung  erwies sich als ein fauler 
F rieden  und tru g  die Keim e zu den sp ä tem  B urgunder
kriegen im  Schoss. —  Vergl. D ierauer I I .  — H . W itte  : 
Der M ülhauserkrieg  (im J S G  X I). — M aria K rebs : 
Die P olitik  von Bern, Solothurn und Basel... 1466-1468.
— G. R e ttig  : Die Beziehungen M ülhausens zur Schweiz. 
Eidgenossenschaft bis zu den Burgunderkriegen  (in 
A H  VB  X II) . —  H . H ansjakob  : Der W aldshuterkrieg
(1868)... [p. G i l l a r d o n . ]

M U L I  ( Z U R ) .  A lte L andleu te  von U nterw alden  nid 
d e m jW ald , w ahrsch. U ertn er von E nnetm oos. U l i ,  
Zeuge beim  F re ik au f der G ersauer von der Vogtei 1390.
— J e n i , H au p tb e te ilig te r an  den innern  Zerwürfnissen 
infolge des R inggenberger H andels 1395. — M e r c h i  
(M arquard), f  im  Treffen am  H irzel 1443. —  Das 
Geschlecht erlischt 1711 in E nnetm oos. [R. D.]

M Ü L I M A T T E I N , von.  Zürcherisches R atsgesch lech t 
des 13. u n d  14. Ja h rb ., e rw ähn t seit 1237. W appen  
(nach G. Edlibach) : in Gold ein blaues M ühlerad. —
1. H e i n r i c h  (1237-1264 ?), M itglied des H e rb stra te s  
1247 und  Som m errats 1253. —  2. H u g o  (1255- f  1294), 
wohl Sohn von N r. 1, C horherr der P ropste i seit 1255, 
S te llv e rtre te r des P ropstes 1276, w ohnhaft zum  G rü
nen Schloss, C horherr der A btei Zürich (?) 1272, M agister 
1277, K ustos 1280, s tifte te  1284 den S t. B lasiusaltar im 
G rossm ünster. —  3. O t t o  (1262-1294), B ruder von 
Nr. 2, des R a ts  1272-73, 1278-94. —  4. H e r m a n n  
(1283-1323), M inister oder A m tm ann  v. Nr. 2, w ahrsch. 
dessen Sohn, do tie rte  1312/1313 die S t. M ichaels
kapelle zum  G rossm ünster zwecks E rrich tu n g  einer 
K aplanei. —  5. M y a , Priorin  am  O etenbach in Zürich 
1307. —  UZ  und  Sigelabb. zum  U Z  IV , N r. 5 2 ; VI, 
N r. 53 ; IX , N r. 101. — M on. Germ. Necrol. I. —  Z ü r
cher Stadtbücher I. [F. H.]

M Ü L I N E N  , v o n . 'A argauisches R itte r-  und habs- 
burgisches M inisterialengeschlecht, das 
seit dem  13. Ja h rb . in der Gegend von 
B rugg nachw eisbar, nach  der T rad i
tion  schon früher in  den L andschaften  
M arch und  G aster sesshaft w ar und 
seit dem  15. Ja h rb . in Bern e ingebür
gert ist. W appen : in  Gold ein schw ar
zes M ühlrad. -—  1. P e t e r ,  Schultheiss 
zu Brugg bis 1281. —  2. B e r c h t o l d ,  
Sohn von Nr. 1, R itte r , k au fte  1301 
W ildenstein , H err zu K aste ln  und 

R auchenste in  (seit 1311), Schultheiss zu Brugg, to t  
1345. — 3. E g b r e c h t  (Egli), Sohn von N r. 2, R itte r , 
von G raf Jo h an n  von H absburg  m it der « h in te rn  
B urg zu Castel » (R auchenstein ) be lehn t 1345, H of
m eister zu K önigsfelden. —■ 4. A l b r e c h t ,  Sohn von 
Nr. 3, R itte r , H err zu K aste ln  und  R auchenstein , 
F reund  und R a t des Herzogs Leopold I I I .  von O ester
reich, t  bei Sem pach 1386, begraben  zu Königsfelden.
— 5 H e n m a n n  (Johann), Sohn von N r. 3, R itte r , 
H err zu K aste ln , R auchenstein , W ildenstein  und Auen- 
stein , t r a t  schon 1407 in das B urgrech t von Bern, 
k au fte  Schinznach 1414 ; H ofm eister zu Königsfelden, 
f  1421. —  6. H a n s  W i l h e l m , Neffe von N r. 4 und  5, 
aus einer von seinem  V ater E gbrech t begründeten  
T iroler Linie, genann t Truchsess, C horherr zu Bero
m ün ster 1409, weltlich 1411, F reund  und B eschützer 
des geäch te ten  Herzogs F riedrich  1415, u rkund licher 
B ruderbund  beider In n sb ru ck  1427, erhielt m it seinem 
B ruder H ans E gbrech t u . seinem  V ette r H ans A lbrecht 
ein Priv ileg  de non evocando von K aiser Sigism und, 
R egensburg 1434, f  1449. •— 7. H a n s  F r i e d r i c h , 
B ruder von Nr. 6, C horherr zu B erom ünster 1411, sp ä 
te r  D om propst zu B rixen und  D om herr zu Basel, 
f  1450. —  8. I I ANS E g b r e c h t , B ruder von Nr. 6 und 7, 
H err zu K aste ln , R auchenstein , A uenstein  u n d  W ilden
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stein, durch  H e ira t auch  von G rünenberg, Langenstein , 
R ohrbach , D ietw il u . a., Gegner der heroischen H e rr
schaft im  A argau, von K aiser F riedrich  I I I .  in Rom  zum 
R itte r  geschlagen 1440, t  1469. — v. M ülinen : Beitr. V, 
183. —■ 9. L u dw ig , Sohn von Nr. 5, C horherr und 
P ro p st zu B erom ünster, D om herr zu Basel 1449, t  1484.
— 10. U rsula , T ochter von Nr. 5, A ebtissin zu Königs- 
felden 1456. — 11. Margareta, T och ter von Nr. 5, 
Aebtissin zu St. Agnesen in Schadhausen . —  12. J o
hann  (H em ann), E nkel von Nr. 5, R itte r , H err zu 
K asteln, R auchenstein , W ildenstein , A uenstein , B ur
ger zu B ern 1464, focht m it dem  heroischen Adel bei 
H éricourt 1474, G randson (R ittersch lag) und  M urten 
1476. B arfüsser zu Basel 1486, t  1507. —  13. H ans Albrecht B ruder von Nr. 12, B urger von B ern 1467, 
focht bei M urten (R ittersch lag) ; Schwiegersohn Adrians 
von B ubenberg 1470, t  1517. — 14. H ans F r ie d r ic h , 
B ruder von Nr. 12-13, durch seine H e ira t m it B arbara 
von Scharnach ta l H err zu B randis, K astv o g t der 
K loster T rub und R üegsau 1480, b ischöilich-baslerischer 
Meyer zu Biel, bei M urten 1476 (R ittersch lag), f  1491. 
E r und spä tere  G eschlechtsgenossen heissen in fran- 
zös. U rkunden  auch  de M ellunes. — v. Mülinen : 
Beilr. 1 ,91. — 15. H ans Albrecht , Sohn von Nr. 13, 
* 1480, D eu tschordensritte r, als K om tur von Mai
nau durch K aiser M axim ilian als Schweizer n ich t 
b e stä tig t, K o m tu r von H itzk irch  1512, suchte dort 
als F reund  Zwinglis die R eform ation einzuführen  1529, 
w urde von den K atholischen vertrieben  1531, erhielt 
von Bern die V erw altung der K om turei ICöniz 1532, 
t  1544. — 16. K a s p a r ,  Sohn von Nr. 14, * 1481, 
einer der bedeu tendsten  harnischen S taa tsm än n er 
seiner Zeit, Schultheiss zu B urgorf 1500, reiste  nach 
Jerusalem , R itte r  des hl. Grabes 1507, L andvogt zu 
Ecballens und Orbe 1510, des K l. R ats 1517, eidg. 
G esandter nach  Savoyen, F e rra ra  und  M ontferrat, be
stra f t wegen Zuzug zum  Herzog von W ürttem berg  
tro tz  V erbot 1518, in der R eform ationszeit eine der 
k räftig sten  S tü tzen  der A ltgesinnten , als solcher Ver
tre te r  der B erner R egierung am  R eligionsgespräch zu 
Baden 1526. Seine Abw esenheit 1526-1527 als eidg. 
G esandter nach F rankreich  wegen G eldforderungen h a t 
den D urchbruch  der R eform ation wesentlich e rle ich tert. 
1527 aus dem R ate , doch n ich t m it U nehre en tfe rn t, im
1. K appelerkrieg  H au p tm an n  1529, G esandter nach 
Genf und Savoyen 1530, öfters G esandter an den T ag

satzungen, t  1534 (oder 
1538). — Tillier I I I .  — 
A D B . — S B B  3. — Nbl. 
des H ist. Vereins 1894. —
17. Samuel, Sohn von 
Nr. 15, L andvogt zu 
G randson 1565, zu Oron 
1577, t  daselbst 1578. —
18. Christo ph , Sohn von 
Nr. 16, * 1513, Schultheiss 
zu M urten 1540, des Kl. 
R a ts  1550, f  1550. — 19. 
B e a t  L u d w i g , Sohn von 
Nr. 16, * 1521, Schultheiss 
zu B urgdorf 1543, des Kl. 
R a ts  und L andvogt zu 
Gex 1552, G esandter nach 
Lyon 1562, um  die für den 
Prinzen  von Condé ange- 
w orbenen T ruppen  zu
rückzurufen , G esandter 
an  den H erzog v. Savoyen 
wegen der R ückgabe von 
Gex und  Chablais 1567,

Schultheiss der S tad t und R epublik  Bern 1568, G esand
te r  an H einrich I I I .  von F rankreich  1575 und  1586, 
schliesst m it Savoven den Frieden von Nvon 1589, d a n k t 
als Schultheiss ab  1597, t  7. v m . 1597. — Tillier I I I .
—  A D B .—- T horm ann : Schultheissenbilder.—  20. H ans Albrecht , Sohn von Nr. 18, * 1542, zog 1575 gegen 
den W illen der R egierung m it dem  Pfalzgrafen  K asi
m ir den H ugeno tten  zu Hilfe und  w urde h e rnach  wegen 
ungebührlichen B enehm ens bei der kläglichen H eim 
kehr m it Gefängnis b es tra ft. L andvogt im  M ayental

Beat Ludwig v. Mülinen (Nr. 19), 
Nach einem Stich in 

Schabmanier von J.  L. Nötiger 
(Schw. Landesbibi. Bern).

1578, f  1578 zu Locarno. — 21. N ik la u s ,  * 1547, Sohn 
von Nr. 18, L andvog t zu Ny on 1579, t  1580. — 22. 
H a n s  W ilh e lm , Sohn von N r. 19, * 1545, L andvog t zu 
Bipp 1574, zu Chillon 1584, t  1588. — N aef : Chillon 1, 
156. — 23. B e a t  L u d w ig , Sohn von Nr. 19, * 1548, 
L andvog t zu A arberg  1574, t  1580. —  24. N i k l a u s ,  
Sohn von N r. 21, * 1572, käm p fte  als Jüng ling  m it den 
Jo h a n n ite rn  gegen die T ürken  ; H au p tm an n  der Berner 
T ruppen  zum  Schutze Genfs 1603 und  1611, L andvogt 
zu A arw angen 1603-1609, des Kl. R a ts  1613, G esandter 
an  die evangelischen S tände zum  Schutze des M ünster
tales gegen die G egenreform ation, O b o rstlieu tenan t der 
dem  H erzog von Savoyen (gegen Spanien) zu Hilfe 
geschickten Berner T ruppen  1617, G esandter ins W al
lis zur B undeserneuerung  1618, nach Zürich zur E r
neuerung des Bundes m it Venedig 1619, O berbefehls
haber der ins V eltlin gesand ten  B erner T ruppen  1620, 
f  als Held bei T irano 1. IX. 1620. —  Tillier IV . — v. 
Mül. : Beitr. V, 7. —  N bl. der bern. Jugend  1862. — 
25. J o s u a ,  Sohn von Nr. 23, * 1571, H err zu R auchen
stein , V illnachern und Schinznach, L andvog t zu B randis 
1609-1615, f  1641. —  v. M ülinen : Beitr. I, 91. —  26. 
W o lfg a n g , U renkel von Nr. 19, * 1609, L andvog t zu 
A arberg  1635, zu B aden 1648, H ofm eister zu Königsfel- 
den 1650, H err zu Scho ttland  1655, das er 1664 gegen 
Löw enberg bei M urten v e rtau sch te , trieb chem ische 
S tudien , w orüber er A bhandlungen schrieb, t  1679 im 
Löwenberg. —  27. B e a t  L u d w ig , B ruder von N r. 26,
* 1612, in schwedischen D iensten bei L ützen  1632, in der 
Leibgarde des P rinzen  F ried rich  H einrich  von Oranien 
1634, sp ä te r u n te r  Jo b . Moriz von N assau-Siegen in 
B rasilien bis 1642, im B auernkrieg  K o m m an d an t von 
A arburg  1653, L andvog t zu L an d sh u t 1654, O berst des 
R egim ents O berland und  K riegsrat 1665, t  1674. —
28. A lb r e c h t ,  Sohn von N r 27, * 1649, H au p tm an n  
und  B rigadier in französischen D iensten bis 1691, O berst 
eines R egim ents in n iederländischen D iensten 1693- 
1696, L andvogt zu Nyon 1697, O berkom m andan t in  der 
W aadt 1703, des K l. R a ts  1705, E ig en tü m er zu Muri, 
t  1705. —  S B B  4. —  v . Mülinen : Beitr. I I I ,  246. —
29. W o l f g a n g , Sohn von Nr. 27, * 1665, erst in französi
schen D iensten, O berst und  B rigadier im  2. V illm erger- 
krieg, L andvog t zu F rau b ru n n en  1717, des K l. R a ts  
1725, V enner 1728, T agsatzungsgesand ter nach  B aden 
1731, f  1735. — 30. A l b r e c h t , Sohn von Nr. 29, * 1695, 
L andvogt zu Sum iswald 1740-1746, h e rnach  O berst im  
Land, E igen t, zu Muri, R itte r  des preuss. Ordens de la 
Générosité, t  1759. — v. Mül. : Beitr. I I I ,  246. — 
31. B f.a t  L u d w i g , Sohn von N r. 29, * 1696, L andvog t 
zu Buchsee 1732-1738, K ornherr 1757, t  1758. — 32 
J o h a n n  R u d o l f , Sohn von Nr. 29, * 1703, L andvogt 
zu K aste ln  1742, t  daselbst 1743. — 33. N i k l a u s , 
Sohn von Nr. 29, * 1699, L andvogt zu G randson 1745, 
t  1748, B egründer der ä lte rn  Linie. — 34. F r i e d r i c h , 
Sohn von N r. 29, * 1706, L andvog t zu Buchsee 1753, 
G esandter nach Frauenfeld  1754 und 1763, des K l. R ats 
1756, V enner 1762, T agsatzungsgesandter nach B aden 
1763, G eschichtsforscher, begründete  durch seine re ich
haltige  B ücher- und H andschriftensam m lung  die von 
M ülinensche B ibliothek, f  29. IV. 1769 im  R atsaa le  
(nach einer leidenschaftlichen Rede gegen Frankreich) 
vom  Schlage getroffen. B egründer der Jüngern Linie. — 
v. M ülinen ; Prodromus. — 35. E m a n u e l , Sohn von 
Nr. 29, * 1707, H au p tm an n  und M ajor in sardinischen 
D iensten bis 1738, L andvogt zu K öniz 1761, O berst im 
Lande, f  1770. —  36. J o h a n n  R u d o l f , Sohn von Nr, 33,
* 1746, avancierte  in sard in ischen D iensten bis zum 
G en era lad ju tan ten . O berst des R egts. O berland 1792, 
L andvog t zu Oron 1794, t  1801 zu A nsbach. —  37. 
A l b r e c h t , Sohn von Nr. 34, * 1732, L andvog t zu Lau- 
pen 1769-1774, des K l. R a ts  1774, öfters G esandter an 
die T agsatzung  1777-1797, V enner 1778, W elschseckel- 
m eister 1783, Schultheiss der S ta d t und  R epublik  Bern 
1791, als Geisel nach S trassburg  w eggeführt 1798, Ge
nealog, t  13. XII. 1807 zu Bern. — Tillier V. —  v. Mül. : 
Erinnerungen. —  T horm ann  : Schultheissenbilder. — 38. 
B e a t  E m a n u e l  N i k l a u s , Sohn von N r. 34, * 1739, 
L andvog t zu Köniz 1785, Genealog, f  1814. —- 39. 
G o t t l i e b  E m a n u e l , Sohn von Nr. 35, * 1747, O berst 
in französischen D iensten 1767-1778, f  1813. — 40.
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G raf B ernhard  Albrecht  R u do lf , Sohn von N r. 36, 
* 1788, W ü rttem b erg . K avallerie-Offizier 1806, m it den 
R h e in b u n d stru p p en  gegen Preussen  und R ussen 1807, 
im d ip lom atischen D ienst in Kassel und P e tersb u rg  1808- 
1811, K am m erherr des K ronprinzen  von W ü rttem b erg  
im  russischen Feldzug 1812, dessen F lü g e la d ju ta n t im 
Feldzug nach  F rankreich  1814 und  am  W iener Kongress

1814-1815, w urde m it sei
nem  V etter N iklaus F rie 
drich in den österreichi- 
schenG rafcnstand  erhoben 
1816 ; W ürttem berg. Ge
san d ter in Paris 1820-1838, 
S ta a ts ra t 1829, f  1851. — 
41. N ih U m s  F r i e d r i c h ,  
Sohn von Nr. 37, * 1760, 
focht m it seiner O berlän
der K om pagnie bei R au
pen 1798. In  der M edia
tion des K l. R a ts  1803, 
Schultheiss 1803-1806,ver
a n s ta lte te  1805 u n d  1806 
die Schwingfeste zu Un- 
spunnen. G ründer und 
P räsid en t der Schweiz. 
G eschiehtforschenden Ge
sellschaft 1811. Verfasser 
zahlreicher A ufsätze in 
deren Z eitschrift, G esand
ter nach  Basel zu den ver
bündeten  M onarchen und 

aberm als Schultheiss 1814, nach  Paris zu L u d w ig X V III. 
1815, nach  Zürich zum  Abschluss des neuen B undes
v ertrags 1815, erh ie lt wegen seiner B em ühung um  die 
B eruhigung N idw aldens durch  die Landsgem einde das 
dortige L an d rech t 1816, als der erste P ro te s tan t, dem 
solche A uszeichnung zuteil w ard . E rhebung  in den 
österreichischen G rafenstand (s. Nr. 40) m it G enehm i
gung der heroischen Regierung, Grosskreuz des preuss. 
R oten  A dlerordens 1817, L andam m ann  (B undespräsi
dent) der Schweiz 1818 und 1824, im R uh estan d  1827, 
G eschichtsforscher, f  1 5 .1. 1833. —  S B B  2. — v. Müli
nen : Prodromus. —  B T 1918. — A S G  16, 87. — Schweiz. 
Geschichtsforscher IX . — 42. G raf P aul D ionys W il 
h elm , Sohn von Nr. 40, * 1823, französ. D iplom at in Rio 
de Jan e iro , f  1863. — 43. G raf F riedrich  R udo lf ,
Sohn von Nr. 40, * 1827, österr. G esandter in S tock
holm  und im  H aag , t  1898 zu Graz. — 44. Go ttf ried , 
Sohn von N r. 41, * 1790, M ajor und F lü g e lad ju tan t des 
G enerals B achm ann 1813-1815, O beram tm ann zu Ni- 
dau 1822-1830, G eschichtsforscher, t  11. VI. 1840. — 
v. Mül. : Beitr. VI, 389. —  45. R udolf E manuel  Be r 
thold von M ülinen-G urowski, Sohn von Nr. 41, * 1805, 
preuss. K am m erherr und G utsbesitzer zu P faffendorf

(Schlesien) und zu H of
s te tte n  bei T hun , H isto ri
ker ; t  30. v . 1879. —
A S G  3, 280. —  v. Mül. :
Beiträge I, 35. — 46. E g 
b e r t  F r i e d r i c h , Sohn v. 
Nr. 44, * 1817, verd ien ter 
H isto riker (Helvetia Sacra. ; 
Beiträge zur Heim atkunde  
des K ls. Bern  ; Prodromus
u. a.) ; t  1887. —  A S G  5, 
342. — Gfr. 43, XV. —
47. M argareta Rosalie H e 
l e n e , T ochter von N r. 46, 
* 1850, V orkäm pferin für 
F rau en rech te , G ründerin 
des Bundes schweizer. 
F rauenvereine , t  1924. — 
S Z G L . —- Jahrbuch der 
Schweiz. Frauen  1924. —
48. H ans F r ie d r ic h , Sohn 
von Nr. 46, * 1858, F o rs t
m eiste r der S ta d t Bern. 
Seine Gem ahlin Alice de

B ary, * 1868, D ichterin , gab die Bde. Le vent dans les 
arbres (1909) ; La voix de la montagne ; P a ix  sur la

terre (1917) ; Le Feu dans l'A ire  (1920) und  Le Soleil
dans la Forêt (1921) h eraus. — P S  1924, p. 88. —
49. E b e r h a r d  F r i e d r i c h , Sohn von Nr. 46, * 1861, 
O rien ta list und  D iplom at, kgl.-preuss. K am m erherr 
und  im  K onsulard ienst im  tü rk isch en  Reich, V erfasser 
zahlreicher A ufsätze über 
das tü rk isch e  R eich und 
die orien talischen  Fragen, 
bes. in der Deutschen R e
vue. t  1927. — 50. W o l f 
g a n g  N i k o l a u s  F r i e d 
r i c h , Sohn von N r. 46,
* 1863, Professor der Ge
schichte und  O berbiblio
th ek a r  in B ern, Verfasser 
zahlreicher h isto rischer 
P u b likationen , t  15. I.
1917. — A H S  31. —  A SA  
N. F. 19, p. 151. —  B B G  
X I I I ,  1. —  Vergl. im allg.
LL. —  LLI-1. —  Tillier,
Reg. —  Merz : B urganla
gen des K ts. A argau  I.
—  Familiengeschichte der 
Grafen von M ülinen  (Ber
lin 1844). —  B urgerbuch Wolfgang Friedrich v. Mülinen. 
Bern. [T h .  In  H o f .] Nach einer Photographie.

M Ü L L A C H E R  (MlLA- 
CHER, z ’M i l a c i i r e n )  nan n ten  sich nach  ihrem  W ohn
sitz drei a lte , von e inander unabhängige Fam ilien 
in R aron , S ta lden  und E rnen  (K t. W allis), von 
denen n u r noch le tz te re  b esteh t. — 1. T h e o d u l ,  
G ew altshaber von Visp 1517. — 2. T h e o d u l ,  Meyer 
von R aron 1670. — 3. J o h . C h r i s t i a n ,  M eyer von 
R aron  1722 u. 1728. —  4. T h e o d u l ,  M eyer von R a 
ron  1746. —  5. F r a n z  J o s e p h ,  aus dem  V ispertal, 
P fa rre r in S talden 1778-1788, in L eukerbad 1788-1791, 
in Miesen 1792-1793, F e ld p ate r in französ. D iensten 
1793-1797, D irek to r des P riestersem inars in G erunden 
1797-1816, f  9. IX. 1822 in V isperterm inen. —  Vergl. 
B W  G I I I .  — Im esch : Wall. Landrals- Absch. I. — 
F u rrq r I I I .  [D. I.]

M Ü L L B E R G  (MÜHLBERG) (K t. T hurgau , Bez. 
S teckborn , Gem. R apersw ilen. S. GLS). B urgstelle 
und W eiler. Süd wes tl. davon liegt zwischen zwei To
ll ein die Schanz, ein grosses R efugium  m it H a lls ta tt
ch arak te r. Die R itte r  von M . w erden in der K lingen
berger Chronik erw ähnt, doch is t ihre Geschichte 
u n b ek an n t, w ährend von der Burg sich T rüm m er bis 
ins 19. Ja h rh . erhalten  haben . Vor 1798 gehörte  der 
H of zur G erich tsherrschaft K lingenberg. G. Th. Tre- 
herne, der 1854-1876 hier w ohnte, k au fte  ein grosses 
G ut zusam m en und  b au te  ein Schloss im  englischen 
Stil. Seither h a tte  M. im m er w ieder neue B esitzer, u.
a . die Prinzessin A lexander von Y senburg-B üdingen 
(bis 1904). Das Schloss ging am  14. x . 1914 durch  Feuer 
zu G runde ; 1921 w urde auch  der grosse P a rk  abge
holzt. —  Vergl. Keller u . R einerth  : Urgesch. des Thur
g a u s . —  P u p . Th. [ L e i s i . ]

MÜLLEIMER.  Fam ilie  aus Saanen, 1452 erw ähnt. 
W appen : in ro t ü b er grünen  D reiberg ein w achsender 
Bär, einen Spitzham m er h a lten d , links beg le ite t von 
einem  goldenen S tern . —  [R .  M.-W.] —  J e a n  C h a r l e s ,
* in L ausanne, 27. VI. 1768, f  in der N ähe von F lo
renz, 23. v . 1833; A quarellist. —  de Mo nt e t : Diction
naire ,.. [M. R.]

M Ü L L E R .  Zahlreiche S c h w e i z .  Fam ilien , die vom 
M üllerberuf ihren  N am en haben . Sie führen  gew öhn
lich als W appen ein oder ein halbes M ühlrad.

A. K a n to n  A a rg a u . Sehr zahlreiche, m eist a lte in 
gesessene Fam ilien . Aus den verseli. S täm m en sind 
hervorzuheben  :

I. M . von Aarau, die schon vor 1360 do rt au ftre ten . 
E ine Reihe E inbürgerungen aus versch. O rten  erfolgten 
im  16. Ja h rb . W appen  : in Blau au f grünem  D reiberg 
ein halbes gelbes M ühlrad, ü b erh ö h t von zwei gelben 
S ternen. — W . Merz : W appenbuch v. A arau.

I I .  M . von Baden, die schon 1339 au ftre ten . E in S tam m , 
der seit dem 15. Ja h rh . erschein t, gab der S ta d t m eh
rere  Schultheissen, ferner — J o h a n n e s , ca. 1448-1521,

Niklaus  Fr iedr ich von Mülinen. 
Nach einer Lithographie  von 

J. B rod tm ann  
(Schw. Landesbibi.  Bern).

Egber t  Friedrich von Mülinen. 
Nach einer Li thographie 

(Schw. Landesbibi.  Bern).
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A bt von W ettingen  1486. —  A lb u m  W etting. —  Eine 
R eihe anderer S täm m e w urden im  15. und  16. Ja h rh . 
von versch. O rten  he r e ingebürgert. Versch. W appen, 
m eist m it einem  halben  M ühlrad und  wechselnden 
Z u ta ten . —  G e o r g , A bt von W ettingen  1528, t r a t  1529 
zur R eform ation  über, ging nach Zürich und  f  do rt 
1541. —  A lb u m  W etting. ■— v. M ülinen : Helvetia sa
cra. —  J o h a n n e s , m ag. a rtiu m , P fa rrer zu Sarm ens- 
to r f  1570, L eu tp rieste r zu L uzern  1577, D ekan des 
V ie rw aldstä tte rkap ite ls, C horherr zu M ünster, t  1604, 
h ie lt 1585 v or allem  Volk am  P ilatussee m it dem  dort 
angeblich spuckenden Geist A brechnung, w om it er 
den a lten  A berglauben zerstö rte . —  Jos. B alm er : M ag. 
Joh. M . —  P . X . W eber : Der P ila tus und seine Gesch., 
p . 72, 261. — Gfr. I I ,  215 ; IX , 241 ; X, 254. — K SD  
IV , 127. ; 321., 399. —  Vergl. im  allg. W . Merz : W ap
penbuch v. Baden.

I I I .  M . von Rheinfelden. —  H e r m a n n ,  1798-1876, 
F ü rsp recher in  R heinfelden, O berst der In f. 1847. — 
A l b e r t , B ruder des Vorgen., 1800-1876, re iste  1822 
als Philhellene nach  G riechenland, w ar sp ä ter bis 1830 
in holländischen und  französischen D iensten, dann  in 
der Schweiz O berst der In f., verfasste  Erinnerungen aus 
Griechenland. —  A S M Z  22. —  E m i l , Sohn des Vorgen., 
1851-1901, O berbibi, der K an tonsb ib i. Z ürich von 1896 
an , V erfasser von Die Griech. Vasenbilder, t  1901. —  
N Z Z  1901, N r. 91.

IV . M . von Zofingen, wo im  16. und 17. Ja h rh . 
Schultheissen a u s  diesem  Geschlecht erscheinen. —- 
L L . —- L L H . — Schauenberg-O tt : Stammregister. —• 
L u d w i g , 1793-1868, P fa rre r z u  L im pach (K t. Bern) 
1838 bis zu seinem  Tode, B ürger von L im pach, b ah n 
brechend au f dem  Gebiet des bernischen Volksgesangs.
— S B B  I I .  —  S. auch  E . I I ,  b, 3.

V. M . von M ellingen, die diesem  S täd tchen  im 17. 
und 18. Ja h rh . m ehrere  Schultheissen gaben (L L , 
L L H ), sowie — A u g u s t i n , A bt von St. U rban  1751.
— v. M ülinen : Helv. sacra.

V I. Auch die M . von Lenzburg  w aren im  17. Jah rh . 
ein Schultheissengeschlecht (L L , L L H ) .

V II. Verschiedene M . — 1. P .  M a r i a n u s , von Aesch, 
1724-1780, K on v en tu al zu 
E insiedeln 1743, A bt von 
E insiedeln 1773. —  L L H .
—  v. M ülinen : Helvetia 
sacra. —  2. J o h a n n  M. 
Argoviensis, 1828 - 1896, 
von T eufen thal, Dr. phil., 
B otaniker, K onservator 
des H erbarium s von A lph. 
de Candolle in  Genf 1851, 
sp ä te r des H erbarium s De- 
lessert, D irek tor des B o ta 
nischen G artens in Genf 
1870, Prof. der B otan ik  an 
der Genfer U n iv ersitä t von 
1871 an, verfasste  über 
150 botanische Schriften. 
G esam tverz. bei R . Cho- 
d a t : J .  M . Argoviensis.
— Jo h n  B riquet : Notice 
sur la vie et les œuvres de J . 
M . —  Bulletin  de la M uri- 
thienne 23-25. —  3. E u 

g e n , * 1867 in Muri, D r. m ed. den t., Z ahnarzt in Zü
rich  seit 1906, wiss. Schriftsteller au f dem Gebiet der 
Z ahnheilkunde. —  S Z G L .  — 4. W a l t e r , * 1873 in 
Muri, K aufm ann und Schriftste ller in W ädenswil, 
Schriftsteller in aarg . M u n d a r t.—  S Z G L .  — Schweiz. 
Schriftstellerlex. —  5. P . G r e g o r , von E nnetbaden , 
* 1842, C isterzienser in M ehrerau (Bregenz), g ründete  
1889 die Cisterzienser Chronik, die er noch h eu te  red i
g iert. —  6. J o h a n n e s , * 1824 in  H irsch tal, P fa rrer in 
R uppersw il 1854, f  1890, verf. u .a .  Die Stadl Lenzburg  
(1867) ; Der A argau ( 2 Bde., 1870). — B arth  I I I ,  766. — 
v. M ülinen : Prodr. — Der Protestant 13, p. 172. [H. Tr.]

B. K a n to n  A p p en ze ll. A lter, in Appenzell I .-R h . 
und A .-R h. häufig vorkom m ender Fam iliennam e. Es 
is t anzunehm en, dass das Geschlecht M. in H erisau  zum  
Teil im  dortigen Geschlecht Schiess aufgegangen ist.

W appen : oft m it M ühlrad. — 1. K o n r a d  von H undw il, 
L andesbauherr 1803-1808.— 2. J o h a n n  M a r t i n , 1774- 
1814, Sohn von Nr. 1, L andesfähnrich  h in te r  der S itte r, 
L an desbauherr 1808-1814, m achte  1799 als Q u artie r
m eister den Feldzug  nach  G larus m it u n d  hin terliess 
B erichte über dessen Verlauf. —  3. J o h a n n  M a r t i n , 
von H undw il, 1803-1885, L an d esh au p tm an n  h in te r  der 
S itte r, L andesbauherr. —  4. J o h a n n  M a r t i n , 1819-
1892, V olksschullehrer in  K reuzlingen, S tein (App.) 
und  Speicher, V erfasser von S chullehrm itteln , kom po
nierte  L ieder, z. B. die Appenzeller Rundschau, redig ierte  
1862-1889 die Appenzeller Zeitung. —- Vergl. A U .  — 
K oller und Signer : Geschlechterbuch. [E. Sch.]

G. K a n t o n  B a s e l .  I. Altes, aus dem  A llgäu s tam 
m endes, seit 1488 bezw. 1529 in Basel e ingebürgertes 
G eschlecht, das in der H andelsgeschichte Basels eine 
bedeu tende  Rolle spielte . —  1. J o h a n n  G e o r g ,  1800-
1875, Professor fü r d. Neue T estam en t an der U n iver
sität. Basel. —  2.  A l b r e c h t ,  1819-1890, Professor der 
M ineralogie und  Geologie an  der U n iv e rsitä t Basel. —• 
[C. Ro.] —  3. J o h .  C o n r a d ,  * 24. x n .  1770 in Basel, 
1789-1795 in französischen, dann  in englischen D ien
sten  (R egt. v. Roll) bis 1816, A idem ajor, k eh rte  1816 
nach Basel zurück und  f  5. VII. 1833 als basi. Miliz
inspek tor. —  N bl. der Feuerwerkergesellschaft Zürich
1893. [M. Müller-Fiechteb.]

I I .  Aus Schottland (A argau) stam m endes G eschlecht,
in Basel seit 1834 e ingebürgert m it J o h a n n  H e i n r i c h  
(1797-1841), W einhändler im  « Gaishof ». — 1. F r i t z , 
1834-1895, Sohn des Vorgen., D r. m ed. 1857, M itgrün
der der Basler M edizinischen G esellschaft 1860, Gross
r a t  und M itglied des Sanitätskollegium s 1867, Mitglied 
des K leinen R ates (R atsherr) und L eiter des S a n itä ts 
wesens 1872-1875, Schöpfer des Basler M edizinalgeset
zes von 1879, P räsid en t der eidg. M edizinalprüfungs
kom m ission 1878-1883 ; M ehrer und w issenschaftlicher 
B earbeiter einzelner A bteilungen des N atu rgesch ich tli
chen M useum s, P räsid en t des Zoologischen G artens
1876, Dr. phil. h. c. 1885. —  2. H e i n r i c h , * 1885, Neffe 
von Nr. 1, K u nstm aler, L ehrer an der Basler Gewerbe
schule 1915. Zahlreiche W erke im  Besitze der Basler 
K unstsam m lung . —  Vergleiche K SA  25, p . 340. —■ 
S K L .  [C. Ro.]

D K a n t o n  B a s e l l a n d .  Fam iliennam e, der u rk . 1255 
in H ingen, etw as sp ä ter in  zahlreichen G em einden er
w äh n t w ird. In  L iestal s tan d  das Geschlecht im  15. 
Ja h rh . in hoher B lüte. — 1. U l r i c h ,  Schultheiss 1466, 
1469, 1471-1474, f  1475. V erm utlich  seine K inder 
w aren : —  2. A n n a ,  A ebtissin  von Olsberg 1493-1518.
— 3. B e r n h a r d , gen an n t M olitor, P ro p s t zu K olm ar, 
D om herr z ü  Basel, R ek to r der Basler U n iv ersitä t 1479. 
— ' 4 , 'M a t h æ u s , g en an n t Molitor, D r. des k an . R echtes, 
b isch.-basl. Offizial und  C horherr von S t. P e te r  zu Basel.
— Vergl. Sozin : M hd. Namenbuch. —  UB. — U LB. — 
L L .  —  L utz  : Basler Bürgerbuch. —  Merz : Burgen des 
Sisgaus  I I .  — Brodbeck : Geschichte Liestals. [O. G.]

Ë . K a n t o n  B e r n .  Der Nam e M. erschein t in den 
F R B  von 1293 an . H eute  sind ausser versch . S täm m en 
in der S ta d t Bern sehr zahlreiche, m eist a lte inge
sessene B ürgerfam ilien M. in allen A m tsbez. des K ts. 
v e rtre ten .

I. Stadt Bern. M ehrere regim entsfähige und f  F a 
m ilien M. versch . H erk u n ft tre te n  seit E nde des 13. 
Ja h rh . auf. Ih re  haup tsäch lich sten  V ertre te r können 
aber n ich t nach den einzelnen S täm m en ause in an d er
gehalten  w e rd e n J a j '1 8 4 9  t  Fam ilie, deren S tam m v a
te r  der Goldschm ied M artin  F ran k , Zeuge im  Je tze r- 
prozess, w ar. Sein W appen  : in B lau die aneinander- 
stossenden B uchstaben  M u . F , w urde sp ä ter in 2 gold. 
Säulen, die durch  einen gold. Schrägrech tsbalken  m it 2 
schw arzen A dlern v e rbunden  sind, v e rän d e rt (Säulcn- 
Müller).-— Vom 1 6 .bis E nde des 18. Ja h rh . w aren die M. 
s te ts b e träch tlich  im  R a t der CG v e rtre ten , sehr oft auch 
im  Kleinen R a t. —  1. H a n s ,  Stiftschaffner zu Zofingen 
1564, Schultheiss zu T hun  1572, f  1579 oder 1580. — 2 
H a n s ,  Sohn von Nr. 1, K astlan  nach W im m is 1588. — 
3. S a m u e l ,  1562-1615, H au p tm an n  in franz. D iensten, 
L andvog t nach Milden 1598, nach N y on 1609, res. 1613.
—  4. D a v i d , 1600-1667 oder 1668, Enkel von N r. 1, 
R atsch re iber 1628, G ubernato r nach Peterlingen  1632,

Jo h an n  Müller (VII, Nr. 2) 
Nach einer Photographie .
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des K l. R a ts  1640, L andvog t nach  L ausanne 1642. —
5. H a n s  R u d o l f , 1601-1659 oder 1660, K astlan  nach 
Zweisim m en 1635, S tiftschaffner 1646. —  6. J o h a n n e s , 
1628-1692, L andvog t nach  Milden 1664, Morsee 1675, 
des K l. R a ts  1682. —  7. R u d o l f , 1634-1707, O bervogt 
nach B iberstein  1681, L andvog t nach Schw arzenburg 
1695. — 8. J e r e m i a s , 1646-1694, L andvog t nach 
Signau 1691. — 9. D a v i d , L andvog t nach Bipp 1666. —
10. D a v i d , 1655-1736, L andvog t nach  Valle Maggia 
1698, zu Sum isw ald 1707. —  11. J o h a n n e s , 1657-1725, 
L andvog t nach Milden 1690, des Kl. R a ts  1716, Adels
brief 1709, Sa lzd irek tor 1720, V enner 1721, k au fte  die 
H errschaft M arnanti. —  D H V .  —  12. C h r i s t o p h , Sohn 
von N r. 9, 1676-1740, L andvog t nach Signau 1724. — 
13. J o h . A l b r e c h t , Sohn von N r. 11, 1687-1751, 
L andvogt nach  N idau 1733, H err zu R o v ray  u . St. 
M artin  du Chêne um  1735. — D H V .  —  14. V i n z e n z , 
1692-1751, L andvog t nach  L an d sh u t 1735. —• 15. S a 
m u e l  A l b r e c h t , Enkel von N r. 12, * 1738, L andvogt 
im R h ein ta l 1788, in A arw angen 1792. —  Zum  Zweige 
der M. von M arnanti gehörte auch —  16. D a n i e l , 
L andvogt nach  A arw angen 1750, f  vor A m tsa n tr itt.
— 17. L u d w i g  R u d o l f ,  Sohn von Nr. 15, n an n te  
sich « B aron » u n d  « M. d ’A arw angen » u n d  s tan d  in 
französ. D iensten . Zu geheim en diplom . A ufträgen 
nach  E ngland , Schweden und  D änem ark  verw endet, 
t r a t  er 1816 m it den Gegnern des schw edischen K ron
prinzen (E . M. A rnd t) in V erbindung, w urde dadurch  
der dänischen R egierung verdäch tig , nach  einem  Duell 
in K openhagen v e rh afte t und  offenbar aus po lit., nie 
ganz aufgek lärten  G ründen lebenslänglich gefangen 
gehalten  (von 1818 an au f C hristianen bei Bornholm ) ; 
t  5. x . 1832. — B T  1853. — B B  G 14, p. 205. — Sonn
tagsblatt des B und  1882, 1900. —  Pückler-M uskau : 
Tutti fru tti  I, 288 ff. —  A rchivm aterial. —  18. F r a n z  
C h r i s t o p h ,  E nkel von Nr. 11, * 1724, H err zu M ar
nanti, H ofm eister zu Königsfelden 1775, Förderer 
Pestalozzis a u f  dem  Neuhof.

b) Die einzig noch blühende regim entsfähige Fam ilie 
n en n t sich seit dem  G rossratsbeschluss von 1783 von 
M üller. Ih r  S tam m v a te r ist J o h a n n  (1564-1627), 
u n b ek an n te r H erk u n ft, P fa rre r  in Sutz, B urger in Bern 
1616. W appen : in B lau ü b er grünem  D reiberg ein 
halbes goldenes M ühlrad, belegt m it einem  senkrechten  
silbernen Pfeil u n d  ü b erh ö h t von zwei goldenen S te r
nen. Die Fam ilie b esitz t seit 1884 das Schlossgut Hof- 
wil. In  den R a t der CG kam  sie 1645 m it J o h a n n e s ,  
Sohn des Vorgen. Dessen Sohn —  1. D a n i e l ,  1664- 
1743, w ar des KI. R a ts  1728, L andvog t in  In terlak en
1711. — 2. F r a n z  L u d w i g , 1674-1736, B ruder von 
N r. 1, L andvogt im  R h ein ta l 1713 u. 1734,’ in den 
Freien A em tern  1719, v . Zofingen 1723. —  3. W o l f 
g a n g , Neffe der Vorg., 1695-1755, L andvog t nach  F ra u 
bru n n en  1741, des K l. R a ts  1745. — 4. F r a n z  L u d w i g , 
Sohn von N r. 3, * 1735, A m tss ta tth a lte r  zu Schenken
berg 1787, V ogt von E rlach  1791, D ragonerm ajor. —■
5. J o h a n n  R u d o l f , B ruder von N r. 4, 1737-1793, 
L andm ajo r, O berst in  preussischen D iensten. —  6. 
F r i e d r . R u d o l f , Sohn von N r. 5, * 1767, im  Dienste 
der Bri tisch-O stindischen K om pagnie, K ap itän  1798, 
M ajor 1808, nahm  im  gl. J .  die dänische F estung  
Seram pore ein. O berstlt. 1814, erlang te  das englische 
S taa tsb ü rg errech t, f  1815 bei K a lk u tta . —  7. E d u a r d  
Ludw ig Gabriel, Sohn von Nr. 6, 1815-1892, Dr. ju r ., 
Fü rsp recher, G rossrat, R e g .-S ta tth a lte r  von In te r 
laken 1851-1854, N achfolger Feilenbergs als In s t i tu ts 
vo rsteher von Hofwil 1855-1876.—  8. R i c h a r d , Enkel 
von N r. 7, 1871-1924, bürgerl. D om änenverw alter, 
G rossra t. —  S B B  4. —  P . W äber in B T  1914 u. 1915.
—  Vergl. im  allg. L L . —  L L H .  —  v . W erd t. —  S G B
11. — Tillier. — v . Miilinen : Beitr. I I ,  130, 211 ; V, 5, 
143.

Illeg itim er A bstam m ung  ; G o t t l i e b , 1811-1865, O ber
gerich tsp räsiden t.

c) Seit 1856 b ü rgerten  sich ach t neue Fam ilien  M., 
d a ru n te r drei aus D eutschland, in B ern ein. —- Burger
buch. —  [Th. I mH o f .] —  E r n s t , * 19. v m .  1849 in 
Bern, P fa rre r in  R eichenbach 1874-1884, in L angnau 
1 8 8 4 -j- 27. h i .  1927, v ielseitig  gem einnützig tä tig , ve r
fasste  zahlreiche Volksstücke fü r ländliche Vereine,

ferner Gesch. der bernischen Täufer  (1895). D r. h . c. 
der U n iv ersitä t Je n a  1904 —  B erner Presse, März 
1927. —  [T. Q l —  E d u a r d  M .-Hess, 14. iv . 1 8 5 3 -9 . 
v ii. 1923, von Berlin, Dr. phil. 1874, D ozent fü r Sans
k rit in  B ern 1881, fü r D eutsch in Cardiff (England) 
1883, O rien ta lis t und  Prof. fü r E nglisch an  der U ni
v e rs itä t B ern 1888 bis zu seinem  Tode, R ek to r 1915- 
1916, B urger von Bern 1907. —  Prof. Dr. E d. M .-H . 
(N ekrolog, 1923). [Th.  Im H of .]

I I .  Sehr zahlreiche, m eist alteingesessene B ürger
fam ilien M. sind in allen A m tsbez. des K ts. v e rtre ten . 
H ervorzuheben  sind u. a. — a) Die M . von N idau . 
W appen : in R o t über grünem  D reiberg ein halbes 
weisses M ühlrad, überh ö h t von einem 5stra.hligen 
weissen S tern . Diese Fam ilie s tam m t u rsp r. aus S itte r
dorf (T hurgau) und  verp flanzte  sich ü b er Basel und 
B ern (Büm pliz) nach  N idau, wo sie sich 1773 e in b ü r
gerte . —  [H. Tr .]  —  1. E d u a r d , * 29. v i .  1820 in M ont- 
joie (R heinprovinz), P fa rrer in D resden 1845-1849, 
dann  an  der H eiliggeistkirche in B ern, Professor für 
p rak tische  Theologie an  der U n iv ersitä t Bern 1863, 
t  25. I. 1900, a rb e ite te  am  K irchengesetz von 1874 
m it. —  Kirchenblatt fü r  die ref. Schweiz 1900. —- Zur  
E rinnerung... (1900). —- [T. Q.] —  2. A l f r e d , B ruder 
von N r. 1, 1826-1896, Dr. m ed. in B ern 1852, w anderte  
nach  N ordam erika  aus u n d  zeichnete sich w ährend 
des Sezessionskrieges als einziger A rzt des an  der 
Grenze des Ind ianergeb ie ts gelegenen F o rts  R idgelv 
aus, u n te rs tü tz t  von seiner Gem ahlin E lisa geb. E ichel
berger, der nach  ihrem  
Tode (1876) vom  S taa te  
M innesota ein M arm or
denkm al im  gen. F o rt 
e rrich te t w urde. •— 3.
E d u a r d ,  Sohn von N r. 1,
* 12. XI. 1848 in D res
den, s tu d ierte  die R echte  
in Bern, Leipzig und  
H eidelberg. F ürsprecher 
1872, G erich tspräsiden t 
in  Bern 1874-76, B undes
an w alt 1885, w urde 1888, 
nachdem  u n te r  seiner 
F ü h re rsch aft das konser
v a tiv e  S tad treg im en t ge
s tü rz t w orden w ar, S ta d t
p räsid en t von B ern. Gross
ra t  von 1882 an  (P räsid en t 
1885), N a tio n a lra t von 
1884 an  (P räsid en t 1890), E d u a rd  Müller,
w urde als N achfolger Nach einer Photographie . 
Schenks 1895 in den B u n 
d esrat gew ählt, wo er bis 1897 und  1911 - f  9. XI. 1919 
das Ju s tizd ep a rtem en t, 1897-1911 das M ilitä rd ep arte 
m en t le ite te . B undesp räsiden t 1899, 1907 und  1913, 
verzich te te  1918 aus politischen G ründen zugunsten 
Adors au f diese W ürde. Ganz besondere V erdienste 
erw arb er sich um  die V ereinheitlichung des Zivil
und S trafrech ts und um  die neue M ilitärorganisation  
von 1907. Im  M ilitär O berstlt. 1879, O berstbrigadier 
1885, O berstd iv isionär 1888. —  Tagespresse, Nov.
1919. —  H st. 39, N r. 2 und S. A. —  Schweiz. Zeit
schrift fü r Strafrecht 1920, p . 1. —  Schweiz. M onats
hefte f. P o litik  und  K u ltur  1, p . 337 und 385. —  4. 
A r m i n , B ruder von N r. 1, 1822-28 . XI.  1888, N o tar, 
A m tsschreiber in Biel, In f.-O berst, B ürger von Biel
1862. Sein Sohn —  5. A r m i n  L u d w i g  E d ., * in 
Schw arzenburg  11. II. 1855, In s tru k to r  und  O berst 
der A rtillerie, w urde 1907 au f V orschlag des B u n 
desrats von den S ig n a tu rm äch ten  der A lgeciras-A kte 
als G eneralinspek tor der Cherif’schen Polizeitruppen  
gew ählt und  w ar in dieser Mission bis E nde 1911 
tä tig . —  6. A r n o l d , B ruder von N r. 5, 1856-1928, 
S tad tfö rs te r  von Biel, h e rvorragender Fachm ann , A rt.- 
O berstlieu t. — Vergl. im allg. Heim at und  Fremde, 
Beilage zum  Schweiz. Handels-Courier 1898, p. 324 und
S. A. —  D enkschrift der E rsparniskasse N idau  1824-
1924. — D irekte M itteilungen.

b) Andere M . —  1. A d o l f , von Sum iswald, D r. 
m ed., 1840-1913, G rossrat 1874-1878, N atio n a lra t
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1886-1911. —  2. A l b e r t ,  D r. m ed., * in W eissenburg 
1839, A rzt au f S t. B eatenberg  1876- f  1898, verd ien t 
um  die B egründung und  E ntw ick lung  dieses K u ro rts . 
[H. T r]  —  3. K a r l ,  * 19. v ii. 1855 in L im pach (s. B. 
IV ), R ed ak to r des B und  in  Bern 1898 - f  31. v . 1916, 
fü h render freis. Po litiker im bern . Grossen R a t und 
im  S tad tra t., O berst der Inf., verf. u .a .  Die letzten Tage  
des alten Bern  (1898). — B erner Presse, bes. B und, 
Auf. Ju n i 1916. — N Z Z  1916, N r. 881. —  l is t.  35, 
N r. 6. —  [G. B u n d i . ]  — 4. G u s ta v ,  von Zielebach,
* 14. IV. 1860 in  Biel, N o ta r, G rossrat 1898, N a tional
ra t  1911, G em einderat und  F in an zd irek to r der S tad t 
Bern 1895-1920, S tad tp rä s id en t 1918-1920. führender 
sozialdem okratischer Po litiker, O bcrstlt. der A rt., f  24. 
v . 1921. — B erner Presse, bes. Tagwacht, Mai 1921. — 
Z u m  A ndenken ... (1921). —  Hst. 40, p. 261.

c) M . ausländischer H erkunft. — 1. T h eo d o r , der 
« V eteran  von Hofwil », bedeu tender Schulm ann,
* 1790 in N eustre litz , f  1857 in Hofwil, kam  1815 zu 
Feilenberg, dessen treu este r  und  einflussreichster 
H elfer er w urde, w irk te  an  dessen A n sta lten  bis zu 
ihrem  U n tergang  1848, h a tte  dann im D ienste der 
bernischen Volksschule grossen Einfluss au f ihre 
E ntw ick lung  u n d  w irk te  als M itte lschu linspek tor bis 
zu seinem  Tode. — K. R . P ab st : Der Veteran von H of
w il. — [Efl. H.] — 2. P e t e r , * 21. x r. 1836 zu New 
Orleans (U. S. A.), Sohn deu tscher E lte rn , P rof. für 
Gynäkologie an der U n iv ersitä t B ern 1874-1910, f  27.
XI. 1922, verd ien t um  die E rrich tu n g  eines neuen 
F rau en sp ita ls  und die O rganisation  des H ebam m en
wesens im K t. Bern, verfasste  über 70 F achschriften . 
H au p tw erk  : Handbuch für Geburtshilfe (3 Bde., 1888- 
1889). —• Schweiz, medizinische W ochenschrift 1923, 
N r. 15. [H. Tr.]

d) M . von M oudon, do rt 1810 aus dem franz. D ept. 
N iederrhein  eingebürgert, in Bern niedergelassen. — 
1. Augu st , * in T hun  24. x i.  1851 ; b au le itender A rchi
te k t  beim  M ün ste rtu rm au sb au  in Bern 1889-1893, 
fü h rte  dann  bis zu seinem  Tode, 9. x, 1900, die R e
stau rie ru n g  der übrigen Teile des M ünsters durch  ; 
veröffentlichte 1894 gem einsam  m it H aendcke : Das 
M ünster in  Bern. —  2. E d u a rd , B ruder von N r. 1,
* 15. x i. 1854 in  T hun, D irek to r der ei dg. K o n s tru k 
tio n sw erk stä tte  in  T hun 1893-1904, Chef der kriegs
technischen A bteilung des eidg. M ilitä rdepartem en ts 
in Bern 1904-1927, O berst. —  P S  1927. [M. M.]

F . K a n t o n  F r e i b u r g .  Im  ganzen K t., nam entlich  
in zahlreichen Gem. des Sensebez. v e rb re ite te r  F am i
liennam e. E inbürgerungen  in der S tad t F re ibu rg  seit 
dem  15. Ja h rb .

I. Das P a triz iergesch lech t M. s tam m t von der F a 
m ilie M onney in R ue ab. Aus ihm  gingen zahlreiche 

M agistraten , Offiziere in frem den 
D iensten , P riester und  K lostergeistli
che hervor. W appen  : I. geteilt von 
Blau m it silbernem  K leeb lattk reuz  
und  von Blau m it 3 silbernen gewell
ten  Schrägbalken. I I .  Mit gleichen 
T in k tu ren  und Z u ta ten  auch gev ierte t. 
— 1. F rançois , von Rue, N o tar, ins 
priv ilegierte  B ürgerrech t aufgenom 
m en 1593, L andvog t des Sensebez. 
1596-1607, des R a ts  der Sechzig 1616, 

M eister der Grossen B ruderschaft 1623-1628, Heim licher 
1630, t  1639 in G arnison zu Genua. —  2. P i e r r e , Enkel 
von N r. 1, Salzdirektor 1646-1650, des R a ts  der Sechzig 
1649, L andvog t von Schw arzenburg 1650-1655, V enner 
des B urgviertels 1655-1657, des R a ts  1657, G eschütz
m eister 1665-1668, Seckeim eister 1670-1675, K riegskom 
m issär im  T hurgauerzug  1649, K o m m andan t der in den 
B auernkrieg  nach  Bern gesandten  H ü lfstruppen  1653, 
T agsatzungsgesandter, f  13. iv. 1682. — 3. J osse , Chor
h err von St. N ikolaus 1656, K an to r, w urde nach  Rom  zum 
P a p st Innocenz X I. wegen der Privilegien des K apite ls 
abgeordnet, f  1688. —  4. N icolas Pierre, Sohn von 
Nr. 2, des R a ts  der Sechzig 1670, Heim licher 1671, 1685, 
1702, L andvogt im  M eiental 1672-1674, Schultheiss von 
M urten 1675-1680, V enner des N eustad tv ierte ls 1696- 
1699, M eister der Grossen B ruderschaft 1705-1710, f  2.
XII. 1725 (88 Jah re  a lt). — 5. Béat N icolas, Sohn von

Nr. 4, K irchengu tsverw alte r von S t. N ikolaus 1708-1714, 
H eim licher 1709, 1734, L andvog t von Chätel S t. Denis 
1729-1732, Offizier in französischen, H au p tm an n  in 
p iem ontesischen D iensten, t  1750 (84 Ja h re  a lt). —
6. Balth asar , Sohn von Nr. 4, 1677-1754, N otar, 
Schultheiss von E stav ay er 1711-1717, Venner des 
N eustad tv ie rte ls  1717-1720, B ürger von E stav ay er 1720, 
Heim licher 1722, S taatssch re iber 1732-1742. —  7. N i
colas, Sohn von Nr. 5, * O kt. 1720 in Grolley, Offizier 
in F rankreich , N o tar, Schultheiss von E stav ay er 1754- 
1759, S alzd irek tor 1774-1779, H eim licher 1776, Venner 
des A uviertels 1781-1784, des R a ts  1784, f  6. v ili . 1788. 
— 8. Béat N icolas Au g u s tin , Sohn von Nr. 6, * 1717 
in E stav ay er, L andvog t von Corbières 1751-1756, von 
J a u n  1758-1762, G eneralkom m issär 1758-1765, des R a ts 
1769, Seckeim eister 1770-1775, w iederholt T agsatzungs
gesandter, erw arb 1755 das B onnbad und b au te  es neu 
auf, f  16. li. 1794. —  9. J oseph  Conrad , Sohn von 
Nr. 6, * 26. XI. 1721, Offizier in sardin ischen D iensten 
1742, M ajor im R egim ent von E stav ay er ; S taa tsa rch i
va r 1751-1754, L andvog t von Cheyres 1754-1760, von 
Chätel St. Denis 1766-1771, H eim licher 1755, 1771, 
V enner des N eustad tv ierte ls  1773, t  1774. — 10. N i 
colas, Sohn von N r. 8, H eim licher 1780, le tz te r L an d 
vogt von O rbe-Echallens 
1795-1798. —  11. F ra n
çois J acques N icolas,
Sohn von Nr. 8, 1752-13.
iv. 1830, Offizier der 
Schw eizergarde in  F ra n k 
reich, G rossrat 1803, A p
p ella tionsrich ter 1807, des 
Kl. R a ts  1814. —  12.
L o u is , Sohn von N r. 8,
* 1755 in Corbières, Chor
h e rr 1779, K ustos 1783,
P ro p st von S t. N ikolaus 
•1788. — 13. Balthasar ,
Sohn von N r. 9, L andvogt 
von Surpierre 1786-1791,
A ppella tionsrich ter 1795- 
1829, G eneralkom m issär
1797-1798, des K l. R ats 
1795-1798, S ta tth a lte r  des 
Schultheissen 1816-1825, 
t  1829. —  14. An t o in e ,
Sohn von N r. 9, * 14. v u .
1753, Offizier in F ran k reich  bis 1786, L andvogt von 
Chätel S t. Denis 1791-1796, A ppella tionsrich ter 1803- 
1805, G rossrat 1806-1831, H eim licher 1825-1828, f  14. 
x . 1835. — 15. Al b e r t , Sohn von N r. 9, * 21. v n . 
1759 in Cheyres, Offizier in F rankreich  bis 1790, 
le tz te r L andvog t von Greyerz 1796-1798, G rossrat 
1804-1831. —  16. J ose ph , gen. Joson, Sohn von Nr. 9,
* 1767 in Chätel St. Denis, H au p tm an n  in französischen 
D iensten , m ach te  die spanischen und  russischen Feld
züge m it, t  in Polotsk  18. x . 1812, indem  er die Regi
m entsfahne re tte te . — 17. A n t o in e , gen. Scarron , 
Sohn von Nr. 11, 1789-30 . iv. 1872, H au p tm an n  der 
Schweizergarde in Paris 1818, G rossrat 1826-1831, 
O berst. —  18. N icolas , Sohn von Nr. 13, * 24. ix . 1786, 
Offizier in F rankreich , m achte  den spanischen und den 
russischen Feldzug m it ;  H au p tm an n  1813, B ata illons
k o m m andan t 1818, q u ittie rte  1830 den D ienst. Ober
schatzm eister 1846, R itte r  der Ehrenlegion und St. 
L udw igsritter, f  5. v. 1859 in F reiburg . — 19. T o b ie , 
Sohn von Nr. 13, * 22. x i. 1795 in F reiburg , G rossrat
1817-1831, H au p tm an n  in neapolitan ischen  D iensten 
1825, O berst, K o m m andan t des 2. Schweizerregim en
tes in Neapel 1849, h a lf die R evolution  in Neapel nieder- 
schlagen (1848) und  zog 1849 gegen die röm ische R e
publik  ins Feld, t  m .  1875 in  Neapel. — 20. A l b e r t , 
Sohn von Nr. 13, * 1797, G rossrat 1828-1831, H a u p t
m ann und  G rossrichter in röm ischen D iensten, j  April 
1858 in M acerata. —  21. J ose ph , Sohn von N r. 13,
* 1798 in Cheyres, S tam m v ate r des noch b lühenden 
italienischen Zweiges. — 22. B althasar , Sohn von 
Nr. 14, * 16. v in . 1792 in Chätel St. Denis, G rossrat
1818-1826, G eneralinspektor der kan to n a len  Truppen
1826-1830, R atsm itg lied  und  A ppella tionsrich ter 1830,

L o u i s  M ü l l e r  ( N r .  1 2 ) .  
N a c h  e i n e m  O e lg c in ä l c t e .
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t  20. x i i.  1867 in F reiburg . — 23. B a l t h a s a r ,  Sohn 
von Nr. 21, * 17. I I .  1831, L ieu ten an t im  neap o lita 
nischen, M ajor im piem ontesischen H eere, vor 1888 
zum  B aron erhoben, liess sich in Neapel nieder. — 24. 
C h a r l e s ,  Sohn von N r. 18, 8. ix . 1832-27 . m . 1871 in 
F reiburg , G em einderat in F re ibu rg  und  G rossrat 1866- 
1871. — L L . —  LLLI. — H . de Schalter : Hist, des trou
pes suisses (in AS/TH I I I ) . —  F uchs-R aem y : Chronique.
—  Le Chroniqueur 1858, Nr. 51 ; 1871, N r. 37. — A. 
Maag : Gesch. der Schweiz. T ruppen in  franz. Diensten.
—  Derselbe : Gesch. der Schweizertruppen in  neap. D ien
sten. — Livre d ’or du pensionnat de Fribourg. — Dellien : 
Diet. V I. — F A  1908, 1912. —  F . D ucrest : Les Suisses à 
la campagne de Russie  (in A lm . cathol. 1913). — G. 
B rasey : Le chapitre de Sain t-N icolas. — A. W eitzel : 
Répertoire (in A S H F  X ) .— Étr. frib. 1914, 1923, 1927.
—  Freib. Zeitung  1871, N r. 25. —  A  F  1923. — A ILS  
1922. — Staatsarch. Freiburg.

I I .  Aus B üron (Luzern) stam m ende Fam ilie, aus der 
zahlreiche Goldschm iede und  K u n stm ale r hervorgin
gen. Sie n an n te  sich auch M olitor, um  sich von der vor
g en an n ten  Fam ilie zu un terscheiden . —  1. J akob , 
M esserschm ied und Schw ertfeger, B ürger von F rei
burg  1645. — 2. J ean  J acques D avid , U renkel von 
N r. 1, * 1703, ta len tv o lle r Goldschm ied, H au p tm an n  
der S tad tw ache  1752-1782, f  12. i. 1789 in Uebewil. —
3. Jacq u es J oseph  Nicolas, Sohn von Nr. 2, 8. XI. 1734-
16. I .  1820, Goldschm ied, M ünzherr 1776-1806, 1783 
ins P a tr iz ia t aufgenom m en, B a ta illo n sad ju tan t des 
F reikorps 1805. —  4. F r a n ç o i s  A lo y s ,  Grossneffe von 
Nr. 3, * 1774, K unstm aler, von 1811 an  in Bern an 
sässig. —  Alfr. W eitzel : Généalogie des M üller. — 
S K L . —  F A  1898, 1903, 1905, 1906, 1908. — S ta a ts 
arch . F reiburg .

Ä ndern F am ilien  gehören an : —  Lé o n , von St. Sil
vester, 1839-1913, S taatsseckeim eister 1868-1878, Di
rek to r der H ypo thekarkasse  1878-1902, W o h ltä te r des 
W aisenhauses S t. L oup. — E r n e s t , von Gächlingen 
(Schaffhausen), * 14. I. 1877, B ürger von A lbeuve 1908, 
G ründer des Messager 1896, der 1907 m it dem  F ri- 
bourgeois fusionierte  ; der Feuille d ’A v is  S. A. 1908 ; 
der « U nion gruyérienne des a r ts  et m étiers » 1905. 
Seit 1920 D irek to r des gew erblichen U n terrich ts- und 
Lehrlingsw esens. —  É tr. frib . 1914. — S taa tsa rch . 
F reiburg . [G. Corpataux.]

G. K a n to n  G la ru s . E in  katho lischer Zweig ist ver- 
b ü rg e rt in Näfels und O berurnen, ein evangelischer in 
G larus und  E nnetb iih ls. H ans , in E nnenda  1417 ; 
J ako b , A bgesandter der R eform ierten  nach Baden 
1528. —  H einrich  und  J cerg M., aus dem  Toggen- 
burg , erw arben sich das G larner L andrech t 1566. 
S tam m v äte r der evangel. Linie. —  a) K a th o l. L i
nie. W appen : in Schwarz ein goldenes M ühlrad. —
1. Matthia s , L andvogt zu U znach 1548, 1552 und 
1556. — 2. Balth asar , 1595 - 15. x i i . 1683, Landvogt 
zu Sargans 1629, L andam m ann 1639-1641, 1649-1651, 
1654-1656 und 1669-1671. —- 3. Zacharias , 1617-1662, 
L andesfähnrich , L and esh au p tm an n  1643, G esandter 
nach Lauis 1648. — 4. J ohann Georg , L andvogt im 
G aster 1662 und 1682, f  1720. —  5. F r id o l in , Sohn 
von Nr. 4, L andvog t zu U znach 1660, f  Ja n u a r  1678.
— 6. K aspar , 1643-1710, L andvogt im  G aster 1666, 
Mit Unterzeichner des L andesvertrages zwischen den 
beiden Konfessionen 1683, L an d e ss ta tth a lte r  1702, 
L andam m ann  1704-1706. —  7. J ohann Georg , 1672- 
1758, O berst in venezianischen D iensten. — 8. B al
thasar  J o se ph , 1680-1721, H au p tm an n  zu W il 1713.
— 9. J ohann Balthasar , 1694-1765, O berst im  R egt. 
W irz in neapolitanischen D iensten. —  10. J ohann 
J ako b , 1677-1752, g enann t F re iherr von Mühlegg, 
A gent der geheim en Österreich. H ofkanzlei in W ien.
— 11. F el ix  An to n . 23. ix . 1721-7 . v. 1805, L andvogt 
zu U znach 1760, L andam m ann 1789-1791. — 12. 
K aspar J o se ph , 1730-1798, G ründer der ersten  In- 
d ienne-D ruckerei in Näfels. — 13. J oseph  L u d w ig , 
1721-1799, O berst-G ouverneur von Term ini und  den 
L iparischen Inseln , f  zu L ipari. — 14. F er d in a n d , 
1759-1824, F re iherr von Mühlegg, k. k . österr. Reg.- 
R a t in W ien ; Schweiz, d ip lom at. A gent. — 15. L u d w ig , 
1786-1839, L an d esh au p tm an n , F ü h re r der Näfeiser bei

der R evolte gegen die neue K antonsverfassung  1836- 
1837, flüchtete  nachher nach R o m .— 16. F ranz J oseph 
K a spar , 16. x i. 1 8 00-2 . v . 1865, L andeshaup tm ann , 
L an d ess ta tth a lte r, L andam m ann  1836-1837. — 17. J o
seph  A lois , * 26. iv . 1871, R egierungsrat seit 1923.—■ 
[Nz. u. J. J. K.-M.] —  18. F r a n z  .lo se t ',  von Näfels,
* 1725, Dr. m ed., zuerst A rzt in Näfels, t r a t  1758 in den 
D ienst der A btei S t. Gallen, w urde P fa lzra t und  O bervogt 
au f R osenberg im  R hein ta l, sp ä ter O bervogt in R or
schach, h ierau f L andvogt im  T oggenburg 1772-1775, so
dann Landhofm eister, zugleich Geheim er R a t und Mini
s te r des A bts, erhielt 1768 von A bt Beda das adelige 
G otteshausm annsrech t, 1774 von K aiser Josef I I .  für 
sich und seine N achkom m en den R e ich sritte rs tan d  m it 
dem  P rä d ik a t von Friedberg (nach dem  längst abge
gangenen Schlösschen F riedberg  bei Niederm eilen) 
und w urde 1791 von K aiser Leopold I I .  in den F re i
h e rren stan d  erhoben. A ber der unbelieb te , s ta rr  kon
servative  B eam te m usste  1795 vom  A bte als L andhof
m eister entlassen w erden. H ofm arschall 1795-1798, 
k eh rte  h ierau f nach  Näfels zurück, wo er f  17. ix . 
1803. —  M V  G X X I, 3-6. —  19. K arl Franz  Aloys 
M atth ias, Sohn des Vorgen., n a n n te  sich von 1798 an 
bloss noch M üller-Friedberg  (s. diesen A rt.). —  [Bt.]
— b) Evangelische Linie. 1. — H ans , von E nnetbüh ls,
* ca. 1580, L andesbaum eister, L andvog t im  G aster 
1634 und 1650. —  2. J o h a n n  P e t e r  G e o rg ,  von 
G larus, 10. V I .  1 816-18 . I. 1888, K o n treadm ira l in 
H olland. — 3. A l e x a n d e r  D a n i e l ,  von Glarus und 
vom  H aag  (H olland), * 20. X I .  1874, Generalschiff- 
fa h rts -In sp ek to r im  H aag . —  Vergl. L L . — R o tt : 
Inventaire V. [J. J. K.-M. u. Nz.]

H . K a n t o n  G r a u b ü n d e n .  Sehr v e rb re ite te r Ge
schlechtsnam e, zuerst in D avos und im P rä tig au  au ftre 
ten d . — 1. J a k o b  A n t . ,  L andam m ann au f D avos 1478.
—  2. P e t e r , ebenfalls L andam m ann au f Davos 1543, 
auch B undeslandam m ann im  X G erich tenbunde. —  3. 
H ans , L andvog t zu Maienfeld 1583. —  4. Ge org , 1655 
in die Synode aufgenom m en, P fa rrer in Jen ins um  1669, 
hernach  in Davos, Dekan des X G erichtenbundes. — 5. 
J ohann , L andam m ann im  äussern  Schnitz des C astel
sergerichtes. — Vergl. L L . —  J .  R . T ruog : Die B ü n d 
ner Prädikanten. (L. J.]

I. K a n t o n  L u z e r n .  Seit dem 13. Ja h rh . vorkom 
m ender Fam iliennam e. M a th ia s ,  G rossrat 1396-1422 ; 
H a n s ,  von W eggis, f  1444 zu St. Jak o b  a. d. Birs. —
1. H a n s ,  von Sursee, zeichnete sich 1479 in französi
schen D iensten  aus, w ar 1480 H au p tm an n  im D ienste 
K önig Ferd inands I I .  von Sizilien, 1482 im  D ienst König 
M ath ias’ von U ngarn  gegen die T ürken . —  2. H an s ,  
von K riens, der Held von P o n te  Orso bei Crevola 
1487. — E hrenzeller : Eschental. — 3. J a k o b ,  G rossrat 
1504, t  zu M arignano 1515. — 4. M ic h a e l ,  U ntervogt 
zu Dagm ersellen 1592-1602. — 5. J o s t ,  Landesweibel 
im E n tleb u ch  1633. — 6.-7. M ic h a e l ,  von A ltbüron , 
und  Adam, von Gundelingen, w aren A ufrührer im 
B auernkrieg  1653. — 8. H a n s ,  s täd tisch er W erkm eister 
1703-1717. — 9. L eonz ,  F ab rik an t von Feuerspritzen  
für L uzern, M ailand usw. 1735, 1738. —  10. Adam, 
U n te rv o g t von E rm ensee 1757. —  11. J a k o b  J u s t u s ,  
A m m ann zu W eggis 1758. — 12. K a s p a r ,  von E rm en 
see, 10. I I .  1867-30. iv . 1925, O berschreiber des Ju s tiz 
departem en ts 1895, S taa tsan w alt 1898, O berrichter 
1904, P räsid en t des Obergerichtes 1912, N a tio n a lra t 
1919, Verfasser der G edächtnisschrift au f Phil. A nt. 
v. Segesser. —  Vergl. Gfr. 80, X X II I  und Reg. — 
Schweiz. Kirchenaeilg. 1925, N r. 20. —  J S G  X V III-  
X X . —  E sterm ann  : Gesch. v. Hochdorf. 264. — W eber : 
Beitr. zur Gesch. des Luzerner Feuerlöschwesens. [ P . X . W . ]

J .  K a n t o n  S t .  G a l l e n .  Zwischen 1350 und 1450 
erscheint der Nam e M. als rich tiger Fam iliennam e in 
allen Teilen des heutigen K an tons, sehr häufig  im gan
zen Toggenburg, sowie in W il und U m gebung, seltener 
im N orden der Alten L andschaft, w ieder zahlreich im 
R hein ta l und im  Seebez., seltener im  Oberland.

I. M . der Stadt St. Gallen. Der Fam iliennam e ist 
nachw eisbar seit dem  14. Ja h rh . Seither häufige E in 
bürgerungen aus ändern  Teilen der Schweiz, im  19. und
20. Ja h rh . auch aus D eutsch land . Um  1550 waren 
29 S täm m e vorhanden , von denen n u r 6 längere Zeit
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bestanden  und 2 h eu te  noch existieren. Oft bekleide
ten  M. städ tische  A em ter. —  1. A n d r e a s , U n terb ü rg er
m eister 1522, H au p tm an n  der S t. Gail er 1529, B anner
he rr 1533-1530. —  2. J o h a n n  J a k o b , 1842-1901, von 
Z ihlschlacht (Thurgau), B ürger 1859, P räsid en t des 
B ezirksgerichts 1873-1881, s täd tisch er G em eindeam 
m ann seit 1881, des Gr. R ates seit 1882 (P räsiden t 1887, 
1890 und 1895), des N a tio n a lra ts 1886-1887. —  3. W a l 
t e r  F riedrich , Dr. phil., von S itte rd o rf (T hurgau),
* 1863, B ürger 1866, P rof. der Philosophie, Pädagogik 
und der deu tschen  Sprache an  der K antonsschu le  seit 
1889, V orstand  der S ekundarlehram tschule  seit 1909, 
Verfasser von pädagogischen und  schulgeschichtlichen 
A rbeiten . —  4. A u g u s t  K arl, B uchdrucker, * 1861 
in N ordhausen (Preussen), B ürger von St. Gallen 1905, 
M itarbeiter am  st. gall. Zentenarbuch 1903, am  St. Galler 
Tagblatt, H g. der Schweizer Graphischen M itteilungen  
seit 1884, der St. Galler Schreibmappe  seit 1897, N eube
a rb e ite r des klassischen Lehrbuchs der B uchdruckerkunst. 
Sein Sohn —  5. M ax F riedrich  A lbert, Dr. ju r .,  * 1885, 
Schriftsteller und  Jo u rn a lis t, K orrespondent der N Z Z  
in Paris seit 1912. —  Vergl. UStG. —  B ürgerbuch 1920.
— L L .  — L L H .  —  I. von Arx : Geschichten des K ts. 
St. Gallen I I .  — V adian : Chronik. — Kessler : Sabbata.
—  H artm an n  : Lebende Geschlechter (Ms. der S tad tb ib i. 
St. Gallen), —  St. Galler N bl. 1902, p . 53 und 63. — 
N Z Z  1925, Nr. 505 .—  St. Galler Tagblatt 1925, N r. 152, 
154, 156, 157.

I I .  M . von W il. B erchtold  der M. 1378. E in Zweig 
n an n te  sich schon 1402 « M. vom  S teinhaus » und ge
h örte  zu den beg ü te rten  und  hervorragenden  Fam ilien, 
deren Angehörige häufig als Schultheissen und  in  ä n 
dern s täd tischen  und  äb tischen  A em tern  erscheinen.
— 1. A u gu stin us , K onven tual von M urbach, A b t von 
Gengenbach im Schw arzw ald 1696-1710. —  2. P . Mau
r it iu s , 1677-1745, S tiftsb ib lio thekar in St. Gallen, 
schrieb eine kurzgefasste Chronik des K losters. —
3. J akob J o se ph , 1729-1801, K unstm aler, auch R a ts
he rr und Schultheiss zu W il. —  4. A ugust Franz , vom 
S teinhaus, 1847-1912, A rch itek t und  A ltarbauer.

I I I .  M . von M osnang, seit 1851 auch  in  W il eingebür
gert. H ans M. 1417. —■ [A. Geisser] : Stam m baum ... der 
M . v. M . 1729-1905. —  W appen  : in Gold ein halbes 
schwarzes M ühlrad, belegt m it einer schw arzen H au s
m arke. — 1. J ohann  B a ptist , 1788-1851, K reisam m ann 
u nd  M itglied des Gr. R a ts , liess sich 1833 in W il nieder ; 
liberaler Po litiker. —  2. J o h a n n  J o s e p h ,  A dvokat 
und  Politiker, Sohn von Nr. 1, *19. m . 1815 in Mosnang, 
A dvokat in W il 1837, des Gr. R a ts  1839, dem  er m ehr 
als 20 Ja h re  in führender S tellung angehörte, zuerst 
liberal, seit dem  aarg. K lo ste rstre it konservativ -katho l., 
aber versöhnlich, M itglied des N a tio n a lra ts 1856-1860, 
p ropag ierte  seine Ideen auch  journalistisch  und durch 
B roschüren, veröffentlichte  1838 Jugend-K länge  (Ge
dichte), f  11. X I .  1861 in St. Gallen. —  A D B .  — P . Gail. 
Morel : Das Leben des J .  J . M . —  3. J ohann Ba pt ist ,
1818-1862, B ruder von Nr. 2, F ab rik an t, In h ab er s tä d t. 
A em ter in W il, Mitglied des V erfassungsrats 1859-1861, 
veröffentlichte In  freien S tunden  (Gedichte). —  P . Gail. 
Morel : A u s dem Leben des J . B . M . —  4. J o n . Georg , 
A rch itek t und  D ichter, B ruder von 2-3, * 15. I X .  1822 
zu M osnang, Schüler K ublys, stu d ierte  und  w irk te  in 
M ünchen, Basel, Ita lien , S t. Gallen u . W ien, wo er 
schon 2. v . 1849 s ta rb  ; ta len tvo ller va terländ ischer 
D ichter. —  E . F ö rs te r : J . G. M . E in  Dichter- und  
Künsllerleben. — A D B .  —  5. J ohann  F r id o l in , B ruder 
von 2-4, * 1830 in  M osnang, F ab rik an t, des Gr. R ats 
und  1870-1888 des N atio n a lra ts , j  in W il 14. IV. 1888. 
—- 6. Othmar  Jo h . S tephan , Sohn von Nr. 2, * 1859, 
Ju r is t, S ekretär des Ju s tizd ep . in S t. Gallen 1885, S ta a ts 
schreiber 1888-1923, Mitglied des E rziehungsrats 1904- 
1912, D r. ju r . h . c. der U n iv ersitä t Zürich 1915, H e r
ausgeber einer Reihe von st. gall. V erw altungskom 
pendien , Gesetzessam m lungen u . a ., t  22. v ili . 1923.
—  Die Ostschweiz 1923, N r. 194. [Bt.]

IV . M . von Rappersw il (teils f  Fam ilien). —  1. Bal
thasar , von Bregenz, S ta d tp fa rre r  1495-1502. —  2. P e 
t e r , S ch u tzto rw art 1482, D ich ter eines Volksliedes auf 
den Schw abenkrieg, das anfangs 1499 en ts tan d , lebte 
sp ä te r  in  L uzern. —  A D B  22, p. 668. —  Liliencron :

H ist. Volkslieder 2, p. 381. —  3. J akob , gen. Vogt, 
K le in ra t 1518-1528, B aum eister. —  4. H ans , gen. Ul- 
m ann , Schultheiss 1555-1567, H au p tm an n  in französ. 
D iensten. —  5. J ohann J akob , Maler und  B ildhauer, 
O rganist und  Schullehrer in K erns und Schüpfheini, 
W ort- und  Schriftführer der E n tlebucher im  B auern 
kriege von 1653, Verfasser der K lageschriften  des L an 
des an die O brigkeit, W o rtfüh rer der E n tlebucher 
A bgeordneten  bei den V erhandlungen zwischen den 
eidg. O rten  und den L uzerner A em tern  in W ertenste in , 
flüch tete  nach  dem  Treffen bei Gisikon nach  Süd
d eu tsch land . — K S B ,  N. F . 1885, p. 282-300. —  S K L .
—  6. J ohann  Balthasar , O rgelbauer 1663. —  SK L, 
Suppl. —  7. P . V a l e n tin , K o n v en tu a l in S t. Gallen, 
gab 1668-1699 m usikalische W erke heraus. — 8. Am
brosius , 1679-1738, A b t von Pfäfers 1725-1738, b au te  
die K irche von Meis ; b ed eu tender Prediger. — v. Mü
linen : Helv. sacra. —  Vergl. im  allg. U rkundenbücher, 
B ürgerregister, R egim entsbuch und P fa rrb ü ch er von 
Rappersw il.

Aus der noch lebenden, aus B ranenfeld (V orarlberg) 
stam m enden  Fam ilie stam m en : —  1. Ch r ist ia n , 1771- 
1826, P rof. an  der Lateinschule in R appersw il, geschick
te r  M athem atiker, erh ie lt 1807 wegen seiner V erdienste 
um  S tad t und Schule das B ürgerrech t um  einen billigen 
Preis. —  2. J oh . Ch r ist ia n , 1841-1883, E nkel von 
Nr. 1, In s tru k to r, O berstlt. der K avallerie . —  3. F ranz 
X a v e r , 1845-1915, E nkel von N r. 1, A rch itek t, e rbau te
u. a. die P fa rrk irche  von R appersw il (1885) ; Vize
am m ann  in R appersw il. —  S K L ,  Suppl. —  4. Ma x ,
* 1.1. 1874, Sohn von N r. 2, A rch itek t, S tad tb au m eiste r 
von St. Gallen, O b erstlieu tenan t der A rtillerie. — 
B ürgerreg. u . P fa rrb ü ch er v . R appersw il. —  Pers. 
M itteilungen. [M. S c h n e l l m a n n .]

V. M . aus ändern Gem. des K ts. —  Versch. M . von 
W aldkirch, S ilberstiftzeichner, B ildhauer, K unstm aler 
e rw ähnt S K L  u . Suppl. —  Zentenarbuch 1903, p. 444.
—  1. Ma rian n a , von Schm erikon, A ebtissin  von W urm s
bach 1764-1788. — 2. C ö le s t in ,  1772-1846, von 
Schm erikon, K onven tual von E insiedeln 1790, P rä fek t 
des von ihm  gegr. K lostergym nasium s, F ü rs ta b t 1825- 
1846. —  A D B  22, 521. — 3. Jo s . A nto n , von St. Geor
gen, le ite te  im  Verein m it K ünzli u. A. die R évolu- 
tion ierung  der A lten L andschaft 1795-1798, w urde 
w ährend der H elvetik  K an to n srich ter und  b e tä tig te  
sich von 1803 an  im  Gr. R a t m ehr als ein Ja h rze h n t 
h indurch  hervorragend  im Sinne und  Geiste Müller- 
Friedbergs. — 4. J oh . Baptist , von W eesen und  R or
schach, 1806-1874, R egierungsra t 1841-1843 und  1859- 
1867. —  5. A n to n , Dr. m ed., von St. G allenkappel, * in 
U znach 1827, L eiter des k a n t. K rankenhauses daselbst, 
konserv .-katho l. Politiker, R ed ak to r des S t. Galler 
V olksb la tt 1859-1874, f  23. v i l i .  1914. — 6. A loysia  
Go elestina , von Schm erikon, A ebtissin von W urm s
b ach  1839-1888. —  7. J o se ph , Dr. m ed., von Gossan,
* 1845, f  in S t. F iden  28. v i. 1909, B ezirksarzt, G rossrat, 
E rziehungsrat 1891-1903. —  8. Jo s . A n to n , von Stei
nach, * 1856, P riester 1879, D om vikar 1879, P fa rre r in 
Grub 1882, K anzler 1887, P fr. in N iederbüren  1896, 
D om dekan 1906, p äp stl. P ro to n o ta r  1923. —  9. P a u l , 
von Schm erikon, * 1865, B ez.-G erichtspräs. 1901, A d
m in is tra tio n sra t 1904, K a n to n sra t 1905, P räs. des Gros
sen R a ts  1926-1927. —  10. Jo s . A n to n , von Steinach,
* 1873, P riester 1897, K ap lan  in  Flum s 1897, P fa rrer 
in Gams 1903, F la wil 1918, Verf. einer Gesch. der Herr
schaft und Gem. F lum s, I. Teil, und  von Die Rechts
verhältnisse der Ortsgemeinden in  F lum s. —  11. J o s e f  
Jo h . M arin, von Schm erikon, * 2. II. 1872, P riester 
1896, D om vikar in  S t. Gallen 1897, S tiftsarch iv ar 
1903, prom . 1921 m it K arl Borromeo und  das S tift St. 
Gallen zum  D r. phil.; M itarbeiter am  H B L S  und  am 
UStG, Verfasser von Notker als Lehrer und Dichter, 
sowie anderer gesch. A rbeiten  (z. T. in Z S K ),  H eraus
geber von Die Tagebücher R u d o lf Sailers in M V  G 
X X X III .  — S Z G L ,  Suppl. I. — [Bt.] —  12. S u s a n n a ,
* 1829 im  H um m elw ald bei W a tt  wil, A rbeitslehrerin , 
hausw irtschaftl. Schriftstellerin , seit 1866 in Zürich, 
R ed ak to rin  der M onatsschrift Das fleissige H ausm ütter
chen, V erfasserin der B ücher : Das fleissige Haus-

I mütterchen (1860) ; Die H ausfrau a u f dem Lande ; E r
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finderin eines Selbstkochers, t  12. x . 1905 im Asyl W il.
—  ZW C hr. 1905. —  [H. Br.] —  13. G i o v a n n i , K u n s t
m aler, von W attw il, * in K rinau  1890. —  Vergl. U StG.
—  Gm ür : Rechtsquellen I u. I I .  —  Göldi : H o f Bernang.
—  W artm an n  : H o f W idnau-Haslach. —  H ardegger
u. W artm an n  : H o f Kriessern. —  W egelin : Reg. v. P fä- 
vers. —• V adian  : Chronik. — L L . —  L L H .  — I. v . A rx.
—  W egelin : Toggenburg. —  R othenflue  : Toggenb. 
Chronik. —  B au m gartner : Gesch. des K ts. S t. Gallen.
—  Sailer : Chronik von W il, p. 257. —  K . Steiger : Aebte 
und A ebtissinnen aus W iler Geschlechtern. —  B a rth  II , 
277. — B ra n d s te tte r  : Repert., p. 382. —  B a rth  : Repert., 
p. 269. —  Zentenarbuch. —  St. Galler N bl. 1887, 1889, 
1893, 1895, 1899, 1900, 1905-1910, 1913, 1915, 1917, 
1923, 1924, 1927. [Bt.]

V I. B e r n h a r d ,  von O chsenhausen (W ürttem berg), 
A bt von S t. Gallen (B ernh. I I .)  1594-1630, vollendete 
das von den V orgängern begonnene R eform ationsw erk , 
w urde an  die Spitze der 1601 gegr. S c h w e i z .  B enedik ti
nerkongregation  gestellt, e rb au te  die neue St. O thm ars- 
kirche in St. Gallen und das K loster Neu St. Jo h an n  im  
T h u rta l, reg ierte  streng  im  Geiste der G egenreform a
tion , was bei den ref. T oggenburgern zum  A ufruhr 
fü h rte . —  I .v .  A rx I I I ,  p . 114-175. — Schiess in Felder : 
Die Stadt St. Gallen, p . 514. —  St. Galler N bl. 1896.
—  Z S K  I I ,  p. 81 ; X X II , p. 29. [Bt.]

K . K a n to n  S c h a ffh a u se n . W e r n i i e h  m o l e n d i n a r i u s
1253 ; H a n s  der Müller 1315 ; N i k l a u s  M üller 1374, 
usw . Zu der alteingesessenen Fam ilie  der S ta d t Schaff
hausen  kam en durch Zuw anderung und  E inbürgerung  
noch verschiedene andere  : im  16. Ja h rh . von Zug, 
Ossingen, T hän ikon , S tockach, N eunkirch , R heinau, 
L indau , Füetzen , Flurlingen, Je s te tte n , G üttingen  ; im
17. Ja h rh . von Trüllikon, H erblingen ; im  19. Ja h rh . 
Von T hayngen und  G ächlingen. A usser Schaffhausen 
tre ten  G eschlechter dieses N am ens au f in B argen (1373), 
G ächlingen (1507), H ofen (1413), Löhnungen (1498), 
M erishausen (1425), N eunkirch  (1396), O sterfingen 
(1528), R am sen  (1409), S tein (1472), T hayngen (1459), 
in neuerer Zeit in den m eisten  Gem. des K antons. 
W appen  (der ä lte sten  Fam ilie M. von Schaffhausen) : 
das ganze M ühlrad im  Siegel ; der aus R heinau  1560 
zugew anderten  : das halbe  M ühlrad. Viele V arian ten .

M . von Gächlingen. Versch. M. sind D orfvögte. — 
J o h a n n e s , 1813-1873, g ründete  1836-1865, u n te r  Zu
sam m enfassung der Z ündel-R auch’schen und  der H ur- 
t e r ’schen Spielkartengeschäfte  die Spielkarten- und 
E isen bahnb ille t-F abrik  in Schaffhausen, je tz t  J .  Müller 
und Cie. in N euhausen. —  M . von Löhningen: — 
H a n s  J a k o b , F ü h re r der m it dem  A bgabengesetz un zu 
friedenen  L andbevölkerung, vom  K rim inalgerich t 1820 
schwer b e s tra ft. —  J ., * 1827, R egierungsrat, im  O ber
g erich t 1876-1880. —  M . von N eunkirch  : 1527 t r i t t  
neben  die alteingesessene Fam ilie M. eine von F laach  
(K t. Zürich). —  H a n s  J a k o b , V ertre te r des Landvolkes 
1798. —  S i m o n , R egierungsrat 1831.

M . von Schaffhausen. Die aus R heinau  1560 zuge
w anderte  Fam ilie  erhob sich an  B edeutung  bald  über 
die än d ern . —  1. H a n s  U l r i c h , V ogtrich ter 1632.
—  2. G e o r g ,  O bervogt zu Löhningen 1691, H au p tm an n  
des M unot 1695, B an n erträg er 1662. —  3. J o h a n n  
G e o r g ,  * 23. v ii. 1 7 2 2 -1 3 . i i .  1779, P fa rrer zu N eu
hausen  1760, Professor, auch K onrek to r am  Schaff
hauser G ym nasium . —  [ S t i e f l . ]  — 4. J o h a n n e s  von 
Müller, Sohn von N r. 3, * 3. i. 1752 in  Schaffhausen, 
t  29. v. 1809 in Kassel, b e rü h m ter G eschichtsschrei
ber, der Schweiz. T acitus gen., auch Politiker u . S ta a ts 
m ann . Von der Theologie w and te  er sich bald  der Ge
schichtsforschung zu ; daneben trieb en  ihn  Ehrgeiz und 
R uhm begierde auch zur Politik . Sein reichbew egtes 
Leben fü h rte  ihn aus der H eim at in die D ienste frem 
der F ü rs ten . 1781-1783 w ar er P rof. der Geschichte u . 
S ta tis tik  am  Collegium Carolinum  in Kassel, 1786-1792 
in M ainz, zuerst B ib lio thekar, dann Geheim er K ab i
n e ttsse k re tä r , S ta a ts ra t  und  S taatsre feren d ar, einer der 
e influssreichsten. R atgeber des K urfürsten-E rzb ischofs, 
ein  H au p tv erfech te r der P o litik  des deutschen F ü rs te n 
bundes, fü r den er 1787 die Darstellung des Fürstenbun- 
des herausgab . Im  gl. J .  bereiste  er auch  die Schweiz, um

A ufträge der preussischen R egierung zu erforschen,

ob in den Schweiz. O rten  die G eneigtheit zum  A nschluss 
an  den F ü rs ten b u n d  vorhanden  sei. 1791 w urde er als 
« E d ler von Müller zu Sylfelden » in den R e ich sritte r
s tan d  erhoben. In  ungestüm em  F re ih eitsd ran g  h a tte  er 
den A usbruch  der fran 
zösischen R evolution  be- 
g rüsst, w andte  sich aber 
bald  von ih r ab . 1793- 
1800 w ar er H o fra t bei 
der Geheim en Hof- und 
S taatskanzle i in  W ien u n 
te r  dem  M inisterium  Thu- 
gu t, 1800-1804 als e rster 
K ustos der kaiser!. B i
b lio thek tä tig . In  der 2.
H älfte  des Jah res  1797 
h ielt er sich in der Schweiz 
auf, eifrig bem ü h t, dem  
seinem  V aterlande  d ro 
henden U nheil durch eine 
zeitgem ässe U m gestaltung  
der Schweiz. V erhältnisse 
vorzubeugen, aber seine 
v erm itte lnde  T ätig k eit 
blieb erfolglos und  zog 
ihm  heftige Angriffe von 
beiden Seiten zu. 1798 
t r a t  er in V erbindung m it 
den Schweiz. E m igran ten , 
reichs und  der zw eiten K oalition  die B efreiung des 
V aterlandes von der französischen G ew altherrschaft 
herbeizuführen . Der unglückliche A usgang des zweiten 
K oalitionskrieges vereite lte  diese Hoffnung. 1804 wurde 
er von F riedrich  W ilhelm  I I I .  als Geheim er K riegsrat, 
ständ iger Sekre tär der A kadem ie und  H ofhistoriograph 
nach  Berlin berufen , wo er, als g rösster deu tscher Ge
schichtsschreiber seiner Zeit gefeiert, zwei der g lück
lichsten Ja h re  seines Lebens zu b rach te . N ach dem  Zu
sam m enbruch  der preussischen K riegsm acht blieb er in 
Berlin, wo nun der Gesinnungswechsel 1 e in tra t, der 
ihm von Seite der eifrigen deutschen P a trio ten  den 
V orw urf des U ndankes und  der C harakterlosigkeit 
zugezogen h a t. In  einer A udienz v e rstan d  es N apo
leon, den G eschichtsschreiber fü r sich zu gewinnen. 
Im  N ovem ber 1807 w urde er nach  F on taineb leau  
berufen und  von N apoleon b estim m t, die Stelle des Mi
n iste r-S taa tssek re tä rs  in dem  neugeschaffenen K önig
reich W estfalen  anzunehm en, die er schon n ach  einigen 
W ochen m it der A nstellung  als G enerald irek tor der 
S tud ien  (U n terrich tsm in ister) v e rtau sch te . W as er in 
m ühevollster A rbeit fü r die E rh a ltu n g  der deutschen 
U n iversitä ten  im  K önigreich W estfalen  : G öttingen, 
Halle, M arburg, ge tan  h a t,  d a rf  als Gegenbeweis gegen 
die A nklage der u ndeu tschen  Gesinnung und  des V erra
tes b e tra c h te t w erden. Am 16. v. 1809 forderte  er seine 
E n tlassung  und  sta rb  schon am  29. Mai gl. J .  D enkm al 
au f dem  Friedhof zu Kassel, sowie au f der P rom enade 
von Schaffhausen. Die s ta rk e  In an sp ruchnahm e durch  
die Po litik  h a t  M .’s w issenschaftliche A rbeit vielfach 
gehem m t, so dass er n ich t zur V ollendung der beiden 
H aup tw erke  seines Lebens gekom m en is t. Seine 
Schweizergeschichte (von den Zeitgenossen als ein u n e r
reichtes M eisterw erk bew undert) ist ein Torso geblieben. 
Das 1. B uch (1780 in B ern gedruckt) e rfuh r in  den 
sp ä tem  A uflagen eine vo llständ ige U m arbeitung , die 
erste H älfte  des V. B andes, die bis E nde des 15. Ja h rh . 
re ich t, ist kurz vor seinem  Tode (Nov. 1808) herausge
kom m en. Seine Vierundzwanzig Bücher allg. Geschichte 
bes. der europäischen M enschheit b e tra ch te te  er selbst 
nur als V orarbeit fü r die grosse U niversalh istorie, die 
ihm  als zweite H au p tau fg ab e  seines Lebens vorgeschw ebt 
h a t.  Sie sind erst nach  seinem  Tode von seinem  B ruder 
Jo h an n  Georg in  die Sämtlichen Werke aufgenom m en 
worden. In  seiner G eschichtsauffassung s te h t Müller 
s ta rk  u n te r  dem  Einfluss von H erder, m it dem  ihn 
treue  F reun d sch aft verband  ; er h a t  sich nach  dem 
Tode H erders lebhaft an  der H erausgabe von dessen 
W erken bete ilig t. Von grosser B edeutung  fü r die E r
kenn tn is des G eisteslebens seiner vielbew egten Zeit ist 
auch der überaus reiche Briefwechsel, den er m it einer

Johannes  von Müller. 
Nach einer Li thographie  von 
T. H a r te r  (Schw. Landesbibi.

b estreb t, m it H ilfe Oester-
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A nzahl der bedeu ten d sten  Zeitgenossen, m it G elehrten, 
S chriftste llern , S taa tsm än n ern , F eldherren  und  fü rs tli
chen Persön lichkeiten  fü h rte . N ach seinem  Tode h a t 
sein jü n g ere r B ruder Jo h an n  Georg die säm tlichen 
W erke Müllers in  27 B änden bei C otta  in  Tübingen 
(1810-1810) herausgegeben ; 1831-1835 erfolgte eine 
zweite Auflage in 40 B ändchen (S tu ttg a r t) . Die U niver
salgeschichte is t auch  in die französische, englische, 
italienische und schwedische, die Schweizergeschichte 
in die französische Sprache ü b erse tz t w orden. Die 
re ichhaltige  B iblio thek M.’s und sein handschriftlicher 
N achlass befinden sich im  E igen tum  der S tad tb ib lio 
th ek  Schaffhausen. H au p tsäch lich ste  Bibliographie  : 
D öring : Leben M üllers (1835). —  G. von W yss in  Gesch. 
der Historiographie. —  M örikofer in Schweiz. Literatur- 
gesch. des 18. Ja h rh . —  W egele in A D B  und  Gesch. der 
deutschen Historiographie. — M aurer-C onstant : Briefe  
an Johann von M üller. —  Mägis : Schaffhauser Schrift
steller. —  H aug  : Der Briefwechsel der Brüder J . Georg 
und  Johannes von M üller 1789-1803. —  A usführliche Bio
g raph ie  von K . H enking. —  [ K .  H e n k i n o . ]  —  5. J o h n im  
Georg,  B ruder von Nr. 4, * 3. ix . 1759 in N eunkirch, 
t  20. XI. 1819 in  Schaffhausen, en tfa lte te  als Dr. theol., 
F reu n d  der a lten  K lassiker und vielseitig  gebildeter 
M ann, sowie als V ertre te r der neuen Ideen  in seiner en
geren und  w eiteren  H eim at eine bedeutende W irksam 
keit, verbunden  m it s ta rkem  persönl. und  scliriftl. Ver
kehr. Prof. der griechischen und hebräischen Sprache am 
Collegium h u m an ita tis  1794, w urde 1805 der Schöpfer 
und die Seele der erfolgreichen R eorganisation  des gan 
zen G ym nasium s. In  den R evolutionszeit t r a t  er für 
das L andvolk  und die neue O rdnung ein ; erster R ep rä 
se n tan t in die N ationalversam m lung  1798, Mitglied 
der K irchen- und Schulkam m er, sowie der Schaffh. 
V erw altungskam m er, drang  in einem  M emorial an 
D irek to r Legrand au f die G ründung einer na tionalen  
A kadem ie. Zum  U n te rs ta tth a lte r  erhoben, w ehrte  er 
sich gegen Schaffhausens V ereinigung m it dem  T hurgau . 
N achdem  er sich 1800 von den m eisten  A em tern  gelöst 
h a tte , g ründete  und leitete  er die Schaffh. Hülfgesell- 
schaft zur L inderung der Kriegsleiden. N ach 1803 w ar 
M. im  Grossen und K leinen R a t, fö rderte  als oberster 
Schulherr von 1801 an  das kan tonale  Schulwesen. 1809 
von den R egierungsgeschäften entlassen, w idm ete er 
sich wieder h au p tsäch lich  der E rziehung  und  W issen
schaft, verfasste  als Schriftste ller A rbeiten  religiös
theologischen, philosophischen und historischen In ha lts , 
besorgte anfangs auch grosse U ebersetzungen (Mägis : 
Schaffh. Schriftsteller). 1814 erh ie lt er den Besuch der 
G rossfürstin  K a th arin a  und  des Zaren A lexander. E p i
tap h  in de r M ünstervorhalle. —  K . S tokar : Joh. Georg 
M . — Festschrift der S tadt Schaffh . (1901). — Katalog der 
Stadtbibi. Schaffh . —  6. J o h a n n  K o n r a d ,  24. ii. 1728- 
8. v in .  1785, Maler und  K upferstecher. — 7. J o h a n n  
J a k o b ,  31. m . 1803-26 . x i. 1867, G lasm aler, a rbeite te  
u a. für die Höfe von R ussland  und  Preussen, fü r I ta 
lien und F rankreich . —  8. E u g e n ,  s .  M, 3. Zweig.

M . von S tein a. Rh. — J o h a n n e s , gen. Rellicanus 
(von Reilikon am  Greifensee), von Zwingli em pfohlener 
L ehrer an  der S tad tschu le  u n d  L ehrm eister der im 
K loster zurückgebliebenen Mönche 1525-1528. —
B V G  Sch. V.

M . von Thayngen. —  B e r n h a r d , K riegsrat im  März 
1798, dann  helv. Senator, K a n to n sra t 1802. — K l e 
m e n s , A m tm ann  von T hayngen, F ü h re r und  V ertre ter 
des L andvolks 1798. —  A l b e r t  A u g u s t  H e r m a n n , 
s. Zürich I I I .  —  Vergl. im allg. U S .— Genealog. Reg. der 
Stadt Schaffh . —  E rw in B ührer : Gächlingen. — L L .
—  Isaak  V e tte r : Geschicht-Bilchlein der Stadt Stein . — 
S K L .  — W ildberger : N eunkirch. —  Schaffh . N bl. 1903.
— A S H R .  —  Schaffh . Festschriften. —  J o i i .  H e i n r i c h ,  
1822-1903, von F euertha len , G lasm aler, a rb e ite te  in 
Bern fü r den S tän d era tssaal. —  S K L .  [ S t i e f e l .]

L. K a n to n  S ch w y z . I. f  L andleutegeschlecht des 
a lten  Landes Schwyz. H a n s , von Appenzell, erh ielt das 
L an d rech t 1508 ; H e i n i , f  1513 bei N ovara  ; K a s p a r , 
von A rth , t  1515 bei M arignano ; R o m a n , von Cham, 
erh ie lt das L an d rech t 1528. — J o s t , von Iberg, P fa rrer 
in Cham  und F reund  der R eform ation, schrieb 1516- 
1524 über eidg. B egebenheiten seine Carmina elegica. —

II . Das neue L andleutegeschlecht von M üller von Näfels 
bü rg erte  sich 1801 in  Schwyz ein m it —  1. K a s p a r , 
O berstw achtm eister, R a tsh err, O berst der eidg. T ru p 
pen in Zürich 1804, f  1816 in Basel. — 2. K a s p a r , Sohn 
von N r. 1, * 1806, O berstlt., M itglied des sonderbündi- 
schen K riegsrats 1847, K an to n sra t 1851-1854, Gem ein
d erat 1858-1862, f  1872. —  3. F r i e d r i c h , B ruder von 
Nr. 2, * 1808, Schu lra t 1849, G ründer einer landw irt- 
schaftl. W aisenansta lt in der « B runnern  » in Sa tte l, 
t  1863. — 4. A l o i s , Sohn von Nr. 2, * 1856, H a u p t
m ann , R a tsh err 1884, B ez .-S ta tth a lte r  1890, t  1892.
— I I I .  Fam ilien  M. sind h eu te  noch in den Bez. Gersau 
und  Höfe sehr v e rb re ite t. —  1. J o s e f , in Gersau, * 1820, 
B ez.-A m m ann und  K an to n sra t, G ründer des H otels 
Rigi-Scheidegg, t  1897. — 2. P . J o h a n n  B a p t i s t
O. S. B. (A ndreas), von Gersau, * 1842, Professor, 
S chulinspektor und S tiftsarch iv ar in E insiedeln, schrieb 
eine Gesch. der Höfe Wollerau und Pfäffikon (M H  VS  
1883), t  1883. — 3. K a r l , * 1872, von Freienbach, 
A m tsschreiber, K an to n sra t 1912-1920, R egierungsrat 
1920-1922, dann  G eschäftsführer in W in te rth u r. — 
Vergl. L L . —  Gfr. X X X IX , p. 13; L II , p. 21. — A S G 
4 ,218 . —  M. D ettling  : Schwyz. Chronik. — F . D ettling  : 
Hist.-geneal. Notizen  (Ms.). —  M. D e ttlin g  : Gesch und  
Sta tistik  der Gem. Schwyz (Ms.). [D. A ]

M. K a n to n  T h u rg a u . Im  ganzen K t. gleichm ässig 
v e rb re ite te r  N am e, der schon um  1300 als solcher n ach 
w eisbar ist. E rw äh n t seien I. Das k a tho l. Geschlecht in 
Diessenhofen ( M a t h i a s , Schultheiss 1618). — L L . —
II . Aus E m m ishofen  s tam m t — A l o y s , 1816-1901, 
G ründer der b ek an n ten  pyrotechnischen  F ab rik  d a 
selbst. —  Pers. M itteilung. — I I I .  Aus Fischingen  
s tam m t — A u g u s t , * 19. vi. 1864 in W arth , Maler, in 
W il (St. Gallen), m alt P o rträ ts , sowie A ltarb ilder in 
B ayern , Tirol und der Schweiz. —  S K L ,  Suppl. —  IV. 
Angesehenes . reform iertes Geschlecht in Frauenfeld, 
vor 1443 eingebürgert. W appen : in Gold über grünem  
D reiberg ein schreitender ro te r  H ahn  m it einem  h a l
ben schw arzen M ühlrad. Das Geschlecht zerfiel von A n

fang an in die Fam ilien M üller  und 
M üller genannt M aler ; die erstere 
sp a lte te  sich um  1600 w ieder in drei 
Zweige.

1. Z w e ig .—  1. K a s p a r , 1594-1666, 
L an d rich te r 1616, v erhandelte  1618 
m it K onstanz wegen einer M ünzord
nung, 1630-1666 jedes zweite J a h r  
Schultheiss, b au te  1632 das H aus zum 
Schw ert und  m ach te  sich verd ien t 
um  den Bau der reform ierten  Kirche 
1646. Sein Sohn —  2. L e o n h a r d , 

1627-1674, S tad tfäh n rich , kau fte  1659 das gefreite Gut 
Junkho lz  bei F rauenfeld  ; L an d rich te r 1664, Schultheiss 
1665-1674. Dessen Nelle — 3. H e i n r i c h , 1650-1705, 
Schultheiss 1690-1693. —  4. H e i n r i c h , Sohn von Nr. 2, 
1659-1730, Schultheiss 1694-1730. — 5. T h e o d o r , 
* 1880, D irek to r der Basler H andelsbank .

2. Zweig  (Müller zum  Adler). — 1. M e l c h i o r , 1678- 
1757, Schultheiss 1730 bis ca. 1744. —  2. L e o n h a r d , 
1777-1827, G rossrat, O berrichter. Mit dessen Sohn — 
3. W a l t e r , 1818-1897, G erich tspräsiden t in Zürich, 
f  dieser Zweig.

3. Zweig. —  1. A d a m , B äcker und S tad trich te r, 
1747-1809, w urde au f 10 Ja h re  v e rb an n t, weil in  seinem 
H ause durch  seine U nvorsich tigkeit am  19. v u . 1771 
der grosse S ta d tb ra n d  ausgebrochen w ar. —  2. L u d w i g , 
1785-1858, K a n to n sra t 1818, S taatssch re iber 1822, R e
g ierungsrat 1828-1858. Dessen E nkel — 3. E u g e n ,
19. x i .  1858-22 . I .  1928, Dr. ju r ., O bergerich tspräsiden t 
in Schalfhausen, C hefredaktor des Tageblattes fü r  den 
K t. Schaffhausen, gab das F rauenfelder B ürgerrech t auf.
— Schaffh. Tageblatt, 23. I, 1928. — Schaffh. In telli
genzblatt, 24. I .  1928.

M üller gen. M aler (zum H irschen). — 1. H a n s  K a s 
p a r  t a t  sich 1595 m it ändern  B ürgern zusam m en, um 
ein reform iertes Pfarrhaus zu kaufen  ; Schultheiss 1609- 
1611, t  1612. Sein U renkel — 2. K a s p a r , * vor 1622, 
t  1655, H au p tm an n , fü h rte  die K ontingente  von Arbon, 
Bischofszell, F rauenfeld  und  S teckborn  im  B auernkrieg 
1653. Die Fam ilie  f  1719 ,— Vergl. Pupikofer : F rauen
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feld. —• S tam m baum  im Besitz von M usikdirektor A. 
W idm er. —  Bürgerbuch von Frauenfeld  (Ms.).

V. Von Rciuchlisberg s tam m t —  J a k o b , * 15. x i .  
1847, in R om anshorn , K a n to n sra t 1877-1919, G erichts
p räsid en t von Arb on 1890-1914, N ational r a t  1890-1919.
— S Z G L  —• V I. Von Romanshorn  s tam m t —  J o s e p h  
M .-IIäni, * 5. IV. 1882 in St. Gallen, seit 1913 daselbst 
S taa tsa rch iv a r und  K an to n sb ib lio thekar. — S Z G L . —
V II. In  Tägerwilen  ist das Geschlecht seit 1684 n ach 
w eisbar. W appen  : Löwe m it M ühlrad. —  H e r m a n n  
M .-Thurgau, 21. x . 1850-18. i. 1927, P (lanzenpatholog, 
Prof. D r., 1876-1891 L ehrer fü r B otan ik  an  der königl. 
L eh ran sta lt fü r Obst-, W ein -u n d  G artenbau  in Geisen
heim , 1891-1924 D irek to r der V ersuchssta tion  fü r Obst-, 
W ein- und  G artenbau  in W ädenswil, a rb e ite te  über 
künstliches T reiben und E rfrie ren  der Pflanzen, über 
G ärungsstörungen des W eines und K ran k h eiten  der 
Rebe, redig ierte  die Schweiz. Zeitschrift fü r Obst- und  
W einbau. Dr. h . c. der U niv. Bern. —  S Z G L ,  S u p p l.— 
Thurg. Zeitg. 1927, N r. 22. — V S N G  1927 (m it Verz. 
der Publikationen). — V III . Von W arth  s tam m t — 
B r u n o  (M olitor), P rio r der K artau se  Ittin g en  1614-1648, 
t  3. IX. 1651. U n te r ihm  nahm  das K loster einen gros- 
sen w irtschaftlichen  Aufschw ung und  auch  das geistige 
Leben b lü h te  (H einrich  M urers Helvetia Sancta  und 
Jo h an n es M odelius’ I ttin g e r  Chronik in la t. Versen).
— K uhn : Thurgovia Sacra.

Aus Zürich kam  — H a n s  H e i n r i c h , 1761-1825, P fa r
re r in  Am riswil 1796-1809, gab Aug. 1799 bis Ju n i 1800 
eine Z eitung Der thurg. Erinnerer heraus, worin er die 
Z ustände der H elvetik  scharf tad e lte . Infolgedessen 
w urde seine W ahl nach W einfelden 1800 von der Ver
w altungskam m er n ich t b e s tä tig t. Als ihn die Gemeinde 
in zw eiter W ahl w ieder w ählte  und zwei von der R e
gierung vorgeschlagene P fa rre r ab lehn te, w urde sie 
durch  französische E x ek u tiv  tru p p en  zum  N achgeben 
gezwungen. M. verzich te te  1803 au f die P farre  in W ein
felden und w irk te  1809-1825 in E m brach . —  Vergl.
G. Sulzberger : Thurgau 1798-1831. — H äberlin-
Schaltegger : A m risw il. —  R ud. H uber im Buch der 
Schweiz. Zeitungsverleger. —  II. Schollenberger : Grund
riss. [ L e i s : . ]

N. K a n to n  U n te rw a ld e n . L and leu te  zu Obwalden, 
Teiler der Schw ändi und am  R am m ersberg , K ilcher zu 
K erns und Giswil. W appen : in R o t ein gold, halbes 
M ühlrad, ü b erh ö h t .von einem gleichschenkeligen 
K reuz. —• Schw ändi : — 1. H a n s , L andam m ann  1432, 
1439 und  1443, f  1443 im  Treffen am  H irzel ; oft T ag
satzungsgesand ter. — 2. W o l f g a n g , des R a ts  1659, 
B auherr 1672, Landessäckelm eister 1679, S ta tth a lte r  
1682, L andam m ann  1686, 1688, 1692, oft T agsatzungs
gesand ter. —  K erns : — 3. B a l z , des R a ts  1570, B au 
herr 1578, H au p tm an n  in franz. D iensten 1580, zeich
ne te  sich bei A rques und  Iv ry  aus. L andvog t zu Lu- 
garus 1596, f  1620. — 4. B a l z , Sohn von Nr. 3, des 
R a ts  1644, L andesfähnrich  1645, B auherr 1647, L an d 
vogt zu Sargans 1652, S ta tth a lte r  1665. —  5. H a n s , 
B ruder von Nr. 4, L andschreiber 1609-1619, Landvogt 
zu L ugarus 1620, S ta tth a lte r  1639, L andvog t im  R hein
tal 1642. — 6. S e b a s t i a n , L andesfähnrich  1625, 
L and esh au p tm an n  1630, L andessäckelm eister 1637, 
L andvog t zu B aden 1641, f  1644. —  7. H a n s  B a l z , 
L andvogt zu Sargans 1680. —  8. J o n . S e b a s t i a n , 
H au p tm an n  im  D ienst des Bischofs von Basel, L an d am 
m ann  1692, L andvog t zu L auis 1700, f  1703. — 9. 
F r a n z  Jo s .,  Sohn von N r. 8, des R a ts  1728, L andes
säckelm eister 1735, L andvogt zu Sargans 1743, f  1746.
— Das Geschlecht ste llte  1532-1744 eine grössere Zahl 
Geschworene und eine A nzahl Geistliche. —  Vergl. 
K üchler : Chronik von Sarnen  — Derselbe : Chronik 
v. Kerns. —  Derselbe : Geneal. Notizen. — Jah rze itb u ch  
Sarnen. —  D ürrer : E inheit XJnterw. — R atspro tokolle  
Obw aldens. — T ru ttm an n  : X V SI-Gericht in  Obwalden.
— G fr. 6 8 - 9 6 .  [Al. T r u t t m a n n . ]

O. K a n to n  U ri. I. A ltes f  Schäc-hentaler Geschlecht,
das den N am en von einer der do rt ehem als einheim i
schen M ühlen herle ite te . P e t e r  t  zu M alignano 1515.— ’ 
K o n r a d , des R a ts  1598, f  1614/1615. — I I . Noch b lü 
hendes Schächten ta lergesch lech t, das zu A ltdorf, A t
tinghausen , B ürglen, F lüelen, Seedorf, Spiringen und

U nterschächen eingebürgert ist. W appen  : ein Löwe 
m it dem halben  M ühlrad in den P ran k en . D er S tam m 
v a te r  M a r t i n  w ird L andm ann  1513. — 1. K a s p a r ,  
von U nterschächen , des R a ts , K irchm eier, Vogt zu 
L ivinen 1661-1664, t  1689. — 2. J o s e p h ,  von A ltdorf, 
* 30. x ii. 1870, Seelsorger am K an to n ssp ita l, veröffen t
lichte geschichtliche, volkskundliche und genealogische 
A rbeiten  im N bl. von Uri, G fr., SA V, H B L S , Z S K  usw . 
H aup tw erk  : Sagen aus Uri (3 Bde., 1926 ff.). — Vergl. 
P farrarch iv  U n terschächen , Bürglen und  Spiringen. — 
S taatsa rch iv . — N bl. von Uri 18. — Z S K  IV . —• L us
sar : Leiden und Schicksale, p. 108. [ J .  M ü l l e r , A . ]

I I I .  Müller, u rsp r. Schmid, gen. M üller, seit dem 15. 
Ja h rh . in U rsern  nachw eisbar. D er a lte  S tam m sitz  
Schm idigen in U rsern  w ar schon 1452-1785, ein jü n g ere r 
Sitz, das H aus M üller-Lom bardi in H ospental, seit 
ca. 1660 bis heu te  im  Besitze des Geschlechtes. Aelteres 
W appen  : in R o t ein goldenes M ühlrad ; jüngeres (seit 
dem 18. Ja h rh .)  : gete ilt, oben gespalten  von B lau und 
G rün m it je  einer goldenen Lilie, u n ten  in Silber ein 
rotes M ühlrad. Der ä lte ste  S tam m v a te r ist K o l u m b a n  
Schm id, gen. Müller, T alam m ann 1585 .— H au p tm an n  
J a k o b  A n t o n  und  G ardem ajor K a r l  F r a n z , Söhne des 
T alam m anns K aspar, Hessen sich in A ltd o rf nieder, 
erhielten das L andrech t von Uri 1738 und  sind die Be
gründer der zwei A ltdorfer Linien. T alam m änner von 
U rsern w aren noch : S e b a s t i a n  1603 ; J o h a n n  1620 ; 
J o h a n n  1642 u. 1665 ; K a s p a r  1660-1662, 1685 ; J o h . 
SED. 1714, 1717 ; J o s t  A n t o n  1711-1721, 1749 ; K a s 
p a r  1733, 1743 ; J o h . S e b . 1755 ; M o r i z  1763, 1777 ; 
K a r l  S e b . 1769 ; Jo s . M a r i a  1785 ; J u l i u s  1831 ; 
A l o i s  1833. —  1. K a r l  F r a n z , 1698-1761, i m  S chw eiz .  
G arderegim ent T schudy in Neapel, O berst 1742, zeich
nete sich in den K äm pfen von 1744-1746 besonders aus.
— 2. J o s e f  A n t o n , 1741-1793, F reund  der Musik und 
L ite ra tu r, L andesfähnrich  1761, L an d e ss ta tth a lte r  1764, 
L andam m ann  1770-1772, A bgeordneter zur B undeser
neuerung  m it F rankreich  in Solothurn  1777, persön li
cher F reund  des G eschichtsschreibers Jo h . von Müller.
— 3. K a r l  F r a n z , 1738-1797, Sohn von Nr. 1, H a u p t
m ann  in neapolitanischen D iensten 1762, L andes
fähnrich  1766, L andam m ann 1774-1776, T agsatzungs
abgeordneter. — 4. J o s t  A n t o n , 1748-1 . v m .  1803, 
F ürsprech  1767, L andessäckelm eister 1784, L an d am 
m ann 1794-1796 und 1803, verd ien t um  die Z urückste l
lung der a lten  P anner des S tandes U ri, nachdem  diese 
1798 w eggeführt ; helv. Senator 1801-1802. — 5. K a r l  
M a r t i n , 1767-1831, Sohn von N r. 3, H au p t m ann  in 
neapolit. D iensten 1798, L andesm ajor 1804, L andes
säckelm eister 1804-1808, L an d e ss ta tth a lte r  1808, L an d 
am m ann 1809-1811, verd ien t um  den Bau der Susten- 
und der G o tthards trasse , industrie ller U n te rn eh m er.—
6. F r a n z  V i n z e n z , * 1773, Sohn von Nr. 3, t  als 
G ardelieu tenan t in  den T uileriengärten  in Paris 10. 
v m . 1792. — 7. J a k o b  A n t o n , 1777-1848, Sohn von 
N r. 4, P annerlierr, L an d e ss ta tth a lte r  1815, L an d am 
m ann 1817-1819, T agsatzungsabgeordneter. —  8. A n 
t o n  M a r i a , Sohn von N r. 2, f  1813, L andschreiber, 
M itte lpunk t des m usikal. Lebens in U ri und K om po
n ist. —  9. J o s t  A n t o n , Sohn von Nr. 8, f  1826 als 
H au p tm an n  und R egim ents-K apellm eister im Schwei
zerreg. N r. 1 in Neapel ; K om ponist. —  10. J o s e p h  
A n t o n , 1778-1833, D is tr ik ts s ta tth a lte r  von Uri 1798- 
1799, R egierungskom m issär in T hun 1799, sp ä te r H of
ra t  in R ussland. —  11. A l o i s , 1785-1845, L andesfähn
rich und L andesm ajor, S ta tth a lte r  1819-1821, L an d am 
m ann 1821-1823, T agsatzungsgesandter. — 12. J o s t , 
Sohn von N r. 5, 1788-1827, H au p tm an n  in der französi
schen Garde, m ach te  1812 den russischen Feldzug m it.
—  13. K a r l  L e o n h a r d , 1802-1879, Sohn von Nr. 5, 
L an d ra t, H isto riker, eifriger V erfechter der T rad ition .
—  14. K arl E m a n i le I, 18. m .  1804-1 . x i i .  1896, Sohn 
von N r. 8, als Ingenieur in H eidelberg und  W ien gebil
det, erstellte  beim  Bau der G o tthardstrasse  die T eufels
und die Schächenbrücke, erbau te  die N ydeckbrücke in 
Bern, sowie die dortige je tz t  a ltk a th o l. K irche, ferner 
die A xenstrasse u. a. m. M itglied der R egierung in L u
zern 1845, K riegsrat 1847, K o m m andan t der G en ietrup 
pen, dann L eiter der G o tthardexped ition , L an d e ss ta tt
h a lte r 1850, L andam m ann  1856-1859, 1864-1866, S tän-
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d e ra t 1862-1864 ; fü h rte  1850 die R eusskorrek tion  
durch , w andte  sich m it Ingen ieur K oller an das S tudium  
der schon 1845 von ihm  b eg u tach te ten  G o tth ard b ah n ,

g ründete  eine Dam pf- 
schifl'gesellschaft au f dem 
V ierw aldstä ttersee, b au te  
u n d  d o tie rte  dem  Lande 
Uri den K an tonssp ita l. —
15. F r a n z , 1805-1883, 
Sohn von N r. 5, beliebter 
A rzt, V erfasser geschicht
licher A rbeiten .— 16. V i n 
z e n z , 1812-1871, Sohn von 
Nr. 5, L andessäckelm ei
ste r 1836, be trieb  m it E i
fer den Bau der G o tth a rd 
strasse ; L an d e ss ta tth a l
te r  1839, L andam m ann 
1842-1846 ; w ar sehr be
s treb t, den R eusskanal zu 
E nde zu führen  ; T ag sa t
zungsgesandter, L andes
h au p tm an n , K riegsrat der 
V II k a tho l. O rte. D urch 
den A nkauf der grossen 
H errschaft Gerneck in Sla
vonian beabsich tig te  er 

daselbst eine A rt K olonisation, das U nternehm en  m iss
g lückte  ganz. Z urückgekehrt, w urde er 1868 K aritonsrat, 
1870 aberm als L an d e ss ta tth a lte r . — 17. A l o i s , 1825- 
1887, von H ospen tal, H o te lbauer und  E rforscher der 
Geschichte U rserns. —  18. K a r l , 1829-1894, L andes
s ta tth a lte r  1880, L andam m ann  1882-1884 und  1888- 
1892. —  19. J o s e f , 1837-1904, B ruder von N r. 17, 
P rof. und  Subregens des Sem inars St. Luzi in Chur, 
D om herr und  geistl. R a t, V erfasser h isto r. A rbeiten 
im  N bl. von Uri. —  20. A d o l f , gen. M üller-U ri, Sohn 
von Nr. 17, * 28. II . 1862, in New Y ork, b ek an n ter 
P o r trä tis t  (Bildnisse der P äp ste  Leo X II I . ,  P ius X., 
B enedikt X V ., P ius X I., des K aisers W ilhelm  II., 
W ilsons usw .). —■ Vergi S taa tsa rch . U ri, T allade Ur- 
sern. —■ S tiftsarch . D isentis. —- S tam m buch  von U ri. — 
Gfr. 39. —  Zürcher Monatliche Nachrichten  1794, 1797, 
1804, 1821. — L u tz  : Nekrologe, p . 358, —  Ph . A. Se- 
gesser : Kleine Schriften  I I ,  461-470. —• A. H artm an n  : 
Galerie berühmter Schweizer I I ,  Nr. 87. —-  Urner Wochen
blatt, 1877 Nr. 11 ; 1879, N r. 24 ; 1880, N r. 20 ; 1881. 
N r. 4, 5, 13 ; 1883, N r. 52 ; 1884, Nr. 1, 2, 29 ; 1886, 
N r. 30 ; 1887, N r. 8, 9, 16 ; 1892, N r. 46 ; 1893, N r. 17 : 
1894, Nr. 48-51 ; 1898, N r. 4 ; 1899, N r. 33 ; 1902; 
Nr. 12 u. 13 ; 1904, N r. 44, 45 ; 1906, Nr. 25, 26 ; 1916, 
Nr. 53 ; 1921, N r. 11, 12 ; 1924, Nr. 26 ; 1927, Nr. 24. — 
Siegw art-M üller : Sieg der Gewalt über das Recht, p. 584.
—  Lussar : Leiden und Schicksale. —■ Derselbe : Gesch. 
des K antons Uri. —  N bl. von Uri 3, 5-6, 20-21, 23, 
25-27, 32-33. — Festgabe a u f  die E rö ffnung  des H is
torischen M useum s von Uri. —  S K L .  —  L L . —  Vinz. 
Müller : M eine Rechtfertigung... (1848). —  Das Bürger
haus in  Uri. [ J .  M ü l l e r , A .  u .  P .  I s o  M ü l l e r , D i s e n t i s . ]

A lo is , von Gersau, * A ltdo rf 1804, K ap lan  zu Bürglen 
1827, K u ra tk ap lan  und  Schullehrer zu G urtnellen 1832, 
P farrhelfer zu A ltd o rf 1837, f  27. II. 1853, fü h rte  in 
Bürglen eine P rim är- und  Sekundarschule ein ; in A lt
dorf sam m elte und vollendete er au f eigene K osten  in 
30 Fo liobänden das G eschlechtsregister von Uri und 
schenkte  es dem  K an to n , wofür er 1846 das L andrech l 
erh ielt. —■ N bl. von Uri X IX , p. 75. —• K K Z  V I, 
p. 77 u. 84. —  N Z Z  1918, Nr. 1209. — F ra n z ,  Dr. theol., 
von Schm erikon, aposto lischer P ro to n o ta r , P fa rre r zu 
U znach und  seit 1688 D ekan des Z ürcher L andkapite ls, 
P fa rrer und  bischöfl. K om m issar zu A ltdo rf 1693, De
kan  des V ierw aldstä tte r K apite ls, |  1. II. 1721. — Gfr. 
34, p. 35. —  W appenbuch der Ges. zum  Straussen. — 
N bl. V. Uri V I. [ J .  M ü l l e r , A . ]

P . K a n to n  W a a d t .  — 1. Geo rg es , aus der Pfalz, 
1603-1684, Professor der Philosophie 1628, dann der 
Theologie an  der A kadem ie von L ausanne 1650-1684.
—  2. Georges Alb e r t , von Bern, H err von L a M othe, 
beteilig te sich an  der revo lu tionären  Bewegung von 
1794 und  am  B an k e tt der Jo rd ils , w urde zu H aft in

der F estung  A arburg  v e ru rte ilt. —  3. Ch a r l e s , 1830- 
1913, S tad tp rä s id en t von Payerne, G erich tspräsiden t 
von P ayerne  1892-1895. — 4. E d o u a r d , s . u n te r  K t. 
Bern I I ,  d .— de M ontet : Livre d ’Or. —  P S  1927. [M. R.] 

Q. K a n t o n  W a l l i s .  M ü l l e r s , M i l l e r , M ü l l e r , la t. 
M o l i t o r , finden sich schon frü h  in den verschiedensten  
O rten von Oberwallis ; die gegenw ärtig  noch vorkom 
m enden M. h aben  ih ren  S tam m sitz  in Geschinen, 
Reckingen und  Zeneggen. —  1. J o h a n n , von E rneu , 
D om herr von S itten  1401-1422. —  2. J o h a n n , von 
Reckingen, P fa rre r in M ünster 1536-1545, beginnt 
als solcher ein Chronikon von M ünster. — 3. J o h a n n  
S t e p h a n , von Geschinen, * 8. ix . 1798, P fa rrer in Mörel
1827-1839, R ek to r in G iuringen 1840-1845, in T am atten  
1845-1849, t  15. v . 1860 in Geschinen, E rfinder eines 
Seism ographen.

M a t h æ u s , von T hann  i. E ., D om herr in S itten  1642, 
zeichnete sich du rch  G elehrsam keit und  H eiligkeit 
aus, t  11. IV. 1668. —  G rem aud. — B W  G IV . —  Imescli: 
Landratsabsch. I . —  A rchiv V aleria. [D. I.]

R . K a n to n  Z ü ric h . G eschlechter der S ta d t und  von 
L andgem einden des K ts. Zürich. — 1. Stadt Zürich  
a)  vornehm es a ltes R atsgesch lech t, u n b ek an n ter H er
k u n ft (w ahrsch. von U lm ). D er oft v e rm u te te  Z usam 
m enhang m it den Edeln M ülner is t nach  C. Keller- 
Escher durchaus unw ahrschein lich . Im  17. Ja h rh . dem 

S tad tad e l zugezählt, selten  m it dem  
Ju n k e rtite l erscheinend, B ürger vor 
1520, t  im  18. Ja h rh . W appen  : in 
Gold ein weisses M ühlrad m it au f
gesetz tem  weissem  (?) K reuz. —  1. 
W e r n l i , Zwölfer bei den W ollwebern 
1489. — 2. N i k l a u s , Sohn von N r. 1, 
Goldschm ied, t  1519. —  3. G e o r g ,  
Sohn von N r. 2, * 20. iv . 1504, Gold
schm ied, des R a ts  und  O bervogt der 
Vier W ach ten  1532, O bm ann gem einer 

K löster 1533-1554, S ta tth a lte r  1537, B auherr 1554, 
B ürgerm eister 16. I. 1557 - f  22. XI. 1567. —  C. E scher 
in Z T  1904. —  A. Corrodi-Sulzer in Festgabe des 
Zw inglivereins für Herrn. Escher 1927. —  4. H a n s , 
Sohn von Nr. 3, 1534-1573, Goldschm ied, O bervogt zu 
S täfa  1571. —  5. H a n s  H e i n r i c h , Sohn von N r. 4, 
1571-1648, B auherr 1619 und  1632, L andvog t zu Ki- 
burg  1622, des R a ts  von freier W ahl 1628, Seckeim eister 
1637. — 6. H a n s  H e i n r i c h , Sohn von N r. 5,1605-1664, 
A m tm ann  am  O etenbach 1637, O bm ann gem einer K lö
ste r 1656. —  7. H a n s  R u d o l f , Sohn von N r. 5,1617-1701, 
Schanzenherr 1674, O berinspek tor der Fortifika tionen , 
k au fte  den F reisitz  W espersbühl bei A ndelfingen. —  8. 
J o h a n n e s , 1629-1684, D iakon am  St. P e te r  1660, Prof. 
der K irchengesch. u n d  K a tech etik  1656-1659, zw eiter 
A rchidiakon am  G rossm ünster 1668, P rof. der Theologie 
und C horherr 1672, O rien ta lis t; Verf. der Tuba Joëlis... 
in  78 Predigten (1664). —  C. W irz : Etat. —  E . F . v . Mü
linen : Prodromus. —  b) a ltes Geschlecht u n b ek an n te r  
H erk u n ft, gen an n t M. ab der Sihl. Die Genealogie ist 
unsicher. J a k o b  1520 ; H a n s  J a k o b , 1676-1739, Mül
ler, A m tm ann im  H in te rrü tiam t 1731. —  1. H a n s  H e i n 
r i c h , 1678-1738, O bervogt zu A ltikon 1725. —  2 . 
F r a n z , 1730-1799, D iakon an  der deu tschen  K irche in 
Genf 1756, P fa rre r an  der franz. K irche in Zürich 1757- 
1772, Verfasser von L iedern und  einer B iographie des 
B ürgerm eisters O tt 1783. — C. W irz : E tat. —  c) Ge
schlecht von Hinwil, B ürger 1607. —  1. J o h a n n e s , 
1733-1816, Ingenieur, M athem atiker und  K a len d er
m acher, W achtschreiber 1785 ; Verf. von M erkwürdige  
Ueberbleibsel von Alter Thüm m ern... der Eydtgenosschafl 
(1773-1783) und  eines Grundrisses der S ta d t Zürich 
(20 B lä tte r, 1788-1793). —  R. W olf : Biogr. I, p, 304. 
—  2. C h r i s t o p h  H e i n r i c h  Myller, 10. n . 1740-22 . i i . 
1807, V. D. M. 1763, wegen eines polit. Pam phle tes 
1767 aus Zürich v e rb an n t ; Prof. fü r Philosophie und  
Gesch. am  Jo ach im sta l’schen G ym nasium  in Berlin 
1767, k eh rte  1788 nach Zürich zurück. Schüler und  
M itarbeiter von J .  J .  B odm er, fru ch tb a re r Schrift
steller (vielfach anonym ) : Sam m lung  deutschen Gedichte 
aus dem 12., 13. und 14. Jahrh. (1783 u n d  1784) ; Dialo
ge u. kl. Aufsätze  (2 Bde., 1792) ; Etat der Beamten im  
K t. Zürich  (1795). —  B ächtold . —  H . Schollenberger :

Karl  Emanuel Müller. 
Nach einer Lithographie von Fr. 
Hasler (Schw..Landesbibl. Bern).
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Grundriss. — A D B . —  d ) G eschlecht von Sax, regi
m entsfähig, aber im  R egim ent n ich t v e rtre te n . Viele 
Geistliche. Georg , Bürger 1609, P fa rre r in Eglisau 1619-

t  1644. — 1. H ans J a
k o b ,  Sohn des Vorgen., 
* 1616, P fa rre r in A ltnau  
(T hurgau) 1636, Arb on 
1642, Diakon am  Gross
m ün ster in  Z ürich 1665, 
e rste r A rchidiakon und 
C horherr 1668, P fa rre r am 
G rossm ünster und  A n ti
stes der Zürcher. K irche 
1677, 1 1680 au f der K an 
zel. —  G. R . Z im m er
m ann  : Die Zürcher. K ir
che. —  e)  R egim entsfäh i
ges G eschlecht aus W etzi
kon. Viele Geistliche. —
1. H a n s  K a s p a r ,  1598- 
1656, B ürger 1623, P fa r
re r in O tten b ach  1636, 
D ekan 1642. —- 2. H a n s  
U l r i c h ,  Sohn von N r. 1, 
1633-1679, P fa rre r in der 
Pfalz, K o n sis to ria lra t und 
S u perin tenden t in B ergza

bern  1666, P fa rrer in  Zurzach 1677, G elehrter. —  3. K a s 
p a r ,  1670-1745, P fa rre r in  B uch a. I. 1700, D iakon am  
F rau m ü n ste r  1713, P fa rre r 1730, S chulherr 1734, sch rift
stellerisch tä tig . —  4. H a n s  R u d o l f ,  Sohn von Nr. 3, 
1702-1769, L andvog t zu Greifensee ^1747, O bervogt im 
L aufen 1764-1767. —  5. H a n s  H e i n r i c h ,  s.  u n te r  K t. 
T hurgau . — 6. J o h a n n  M .-W egm ann, Neffe von N r. 5, 
* 1810, K aufm ann  bis 1862, Panoram enzeichner, M it
s tif te r  der Sektion U to S .A . C. 1863, die seinen k ü n stle 
rischen N achlass (ca. 600 B lätter) erw orben h a t, f  26. 
ix . 1893 in S tein a. R hein. —  S K L .  —- A lp in a  1894. — 
f )  G eschlecht von O telfm gen, B ürger 1622, f  1788.

I I .  Landgeschlechter. W egen des frühen  Vorkom m ens 
sind hervorzuheben  : a)  die M. von O berengstringen, 
schon 1326 und  1328 g en ann t. —  UZ, N r. 4007 und 
4154; -—■ b) Die M. von S te inm aur, schon 1340 in Süni- 
kon angesessen; —  c) Die M. von F lurlingen, schon 
1467 do rt bezeugt. — M itt. von J .  Frick . —  1. J o h a n n e s  
M., la tin is . Rellicanus, von Reilikon am  Greifensee, 
G eb u rts jah r u n b ek an n t, in W itten b erg  1523, von wo 
aus er in Basel la t .  U ebersetzungen lu th e risch er Schrif
ten  drucken  liess ; L ehrer in Stein a. R h ., Zürich und 
B ern 1528, an der F raum ünsterschu le  in Zürich 1538, 
P rediger in  Biel 1541 - f  9. II. 1542. — Z w inglis Werke 
8, p . 386. —  Zw ingli-F estschrift 1919, Sp. 294, —
2. S a l o m o n , * 1791 in der Mühle zu S ch latt, Prediger 
und  Pädagoge an  einer von ihm  begründeten  P r iv a t
schule in B aum a und  sp ä ter in W in te rth u r, Pesta- 
lozzianer; f  9. x . 1822 in W in te rth u r. —  Blätter aus dem 
Tagebuche eines Frühvollendeten, hgg. von G. E . S teiner 
(1823). —• H . Schollenberger : Grundriss. —  3. H e i n 
r i c h , von F lurlingen, 1810-19 . v. 1841, Gouachem aler.
— S K L .  —  4. J o h . J a k o b , von K iburg , 1812-1 . v . 1872, 
B ürger von W in te rth u r 1842, S ta tth a lte r ,  K an to n srä t, 
R eg ierungsrat, N a tio n a lra t 1848-1851. —  5. K a s p a r  
K a r l , * 6. v m . 1816 in  Riclrtersw il, zuerst Lehrer, dann 
Chef des k a n t s ta tis tisch en  B ureaus in  Zürich 1868, 
Schriftsteller au f dem  G ebiete der Zürcher. V olksw irt
schaft, M itarbeiter der Z S S t,  V erfasser von Joh. Hch. 
Waser (1878); f  30. XI. 1879 in  Zürich. —  Z S S t  1879, 
p .  308. —  6. E m i l , von H erisau , * 1. i n .  1822 in Genua, 
A rzt in  W in te rth u r 1848, B ezirksarzt 1865-1896, B ürger 
1867, S a n itä ts ra t 1875-1893, Dr. m ed. h . c. der Univ. 
Zürich 1876, verf. Die Verbreitung der Lungenschwind
sucht in  der Schweiz (1875); f  28. iv . 1897. — M itt. nat. 
Ges. W interthur I, 1897/98. —  V S N G  81, 1898. —- 
K SA  1897. —  7. J o h a n n  H e i n r i c h , * 1829 in Klo- 
ten , P fa rre r in H öngg 1857, in  F ischen ta l 1861, S ta t t 
h a lte r  1868, sp ä ter R egierungsrat, w ieder P fa rrer in 
D ietlikon 1878, in Senken  1882 - f  1891. K an to n sra t.
—  G. W irz : Etat. — 8. J o h  R u d o l f , * 17. i. 1833 in 
A lts te tten , X ylograph  in Zürich, Verleger von Ju g en d 
schriften . Sein H olzschnitt Das R ü tli w urde an die

Schweiz. Schuljugend v e rte ilt, f  16. X II .  1892 in  Z ürich.
— S K L .  —  9. A u g u s t  M .-Bertossa, * 20. i. 1845 in 
N iederhasli, M aschineningenieur, P rof. am  T echnikum  
W in te rth u r 1874, dessen D irek to r 1 9 0 0 -1 1. III. 1908.
— Landbote 1908, Nr. 54. —  N W T  1908, N r. 53. — 
Adressverz. G. E . P . —  10. J o h . J a k o b , * 28. v i. 
1847 in W üldingen, D r. phil. 1870, o. P rof. fü r  a lte  
Geschichte an  der U niv. Z ürich 1875, f  30. v ii. 1878 ; 
Verfasser h isto r. A rbeiten  zur a lten  und  m ittle ren  Ge
schichte u . eines Lehrbuches der allg. Geschichte (1878), 
zusam m en m it G. D ändliker. —  G. von W yss : Hoch
schule Zur. 1893, p. 98. —- A D B  22. —  A S G  3, 148. —
11. A rnold K arl T h e o d o r ,  von K iburg , * 2. i. 1852 
in Bregenz, M aschineningenieur in W in te rth u r und  N eu
hausen, 1875-1925 O beringenieur und E rb au e r von 
Schiffsm aschinen au f der Schilfbauw erft in E lbing, Dr. 
ing. h . c. der Techn. H ochschule B erlin -C harlo ttenburg  
1922 ; t  5. XI. 1927. —  Schiffbau  und Schiffahrt 28 
(1927), p. 553. —  12. G o t t f r i e d ,  * 1854 in H eitlingen , 
B ezirksrich ter in W in te rth u r 1881, O berrich ter 1884- 
f  29. x . 1917, K a n to n sra t 1881-1884 u n d  1892-1917 
(P räsiden t 1911), O berstlt. und  G rossrichter der 6. A r
m eedivision. —  ZW C hr. 1917. —  13. E m i l ,  Sohn von 
Nr. 6, * 2. II. 1856 in W in te rth u r, A dvokat, S ta d tra t  
in  W in te rth u r 1883, S tad tsch re ib er 1897, O berrich ter 
1911 - f  17. v m . 1926 (P räsiden t 1926), K an to n sra t 1895- 
1917 (P räsiden t 1907), K assationsrich ter, Verfasser von 
Der K t. Zürich zu  A n fa n g  des 20. Jahrh. (1918). —  Z S R  
1926, p. 404a-405a. —  Jahresbericht ; A ll-V itoduran ia  
1925-1926. —  14. W a l t e r ,  * 22. ii. 1861 in W in te rth u r, 
dort B ürger 1874, K unstgew erbler, Prof. am  T echnikum  
in Biel 1900. —  S K L .  — S Z G L .  —  15. A r n o l d ,  Sohn 
von N r. 6, * 4. v m . 1868 in W in te rth u r, Dr. m ed. 1894, 
A rzt in W in te rth u r 1895-1898, S ta d ta rz t in Z ürich  1899- 
t  1. I. 1901, eifriger Förderer des Turnw esens, sch rift
stellerisch tä t ig  über Schulhygiene. — K S A  1901. —
16. H a n s  W I.-Bertelmann, * 1872 in  K üsnach t, Schrift
steller, Red. der Thurgauer Zeitung  bis 1920, R ed. der 
Schweiz 1920-1924 ; Verf. von Gedichte (1899). — 
S Z G L .

I I I .  Verschiedene M . — 1. A n t o n , * 1799 bei H eidel
berg, o. Prof. fü r reine M athem atik  an  der U n iv ersitä t 
Zürich 1837 - f  10. v. I860, schriftste llerisch  tä t ig  au f 
den Gebieten der Geom etrie und der G leichungen hö 
herer G rade. —  Poggendorff : Handwörterbuch  I I .  — 
A D B .  —■ G. von W yss : Hochschule Z ur. 1893, p . 45 
und 100. —  2. A l b e r t , von T haingen, * 6. II . 1846 
in Schaffhausen, A rch itek t, seit 1875 in Zürich, d o rt 
B ürger 1890, D irek tor der K unstgew erbeschule und 
des G ew erbem useum s 1879-1897, fachschriftste llerisch  
tä tig , E rb au e r vieler hervorragender G ebäude (Börse 
in Zürich 1879-1880), f  31. XII. 1912. —  S K L . —
3. H e r m a n n , B ruder von N r. 2, * 9. IV. 1849 in 
Schatfhausen, Dr. m ed., D irek to r der m edizin . Poli
k linik der U niv . Zürich 1879-1918, a. o. P rof. 1897, 
B ürger von Z ürich 1904, hervorragender A rz t und 
F achschriftsteller ; f  2. x i. 1919. —  Rektoratsrede und  
Jahresbericht Univ. Zür. 1919/1920. —  Schweiz, m edizin . 
Wochenschr. 1920. —  Vergl. im  Allg. C. K eller-Escher : 
P rom ptuarium . —  L L . —  L L H .  —  G. W irz : Etat. [H. Br.]

S. K a n to n  Z ug. Das Geschlecht M. ist in den Gem. 
Aegeri, B aar, Cham, W alchw il und Zug eingebürgert.
—  I. Kanton Zug . J a k o b , in B aar 1226. Das Geschlecht, 
aus dem  viele Geistliche, B eam te und S taa tsm än n er 
hervorgingen, te ilte  sich sp ä ter in die Zweige ; M . ab 
Inw il, M . ab Blickenstorf, M . ab K üm ihaus  (au f dem  
Bühl) und M . ab M ühlegasse. Es leben n u r noch Ver
tre te r  des le tz ten  Zweiges, dessen S tam m v a te r J o h a n n  
(f  1686) ist. Von seinen N achkom m en seien gen an n t :
—  1. F r a n z , 1671-1730, K aplan  in  B aar, V erfasser der 
geistlichen Kom ödie St. Sylvan. — 2. A l o y s  (I.), 
31. I. 1821-30 . II I.  1889, M itglied des O bergerichts 
1850-1856, R egierungsrat 1860-1880, 1883-1889, L an d 
am m ann 1872-1873, 1877-1879, 1883-1885, 1889, N atio 
n a lra t 1887-1889. —- 3. C a r l  J o s ., * 1860, P rof. an der 
K antonsschule in Zug, E rziehungsrat, verfasste  Das 
Kirchenjahr, sowie theolog. und  h ist. A rbeiten  in  Z eit
schriften . —  4. J o h a n n , * 18. v m . 1855, M echaniker 
und R eliefkünstler in  Zürich. —  S K L .  — 5. A l o i s  J o s ., 
* 1876, D r. ju r ., P fa rrer. Von ihm  erschienen Das

H a n s  J a k o b  M ü l l e r  ( N r .  1) 
1 6 7 8 .  N a c h  e i n e m  K u p f e r s t i c h  

v o n  C o n r .  M e y e r .
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Kirchenpatronatsrecht im  K t. Zug, sowie versch. hist. 
A rbeiten  in Z eitschriften . —  6. A l o YS (II.) , * 1880, 
Dr. ju r ., R egierungsrat seit 1926. — W idm er : Ge
schlechtsreg. von Baar (Ms. im  P fa rra rch iv  Baar). — Ph. 
A n d erm att : Die Korporationsbürger von Baar. [A. M.]

I I .  Stadt Zug. M ehrere L inien M. sind bereits erlo
schen. Die b ek ann testen  Zweige sind : a) Die M . ab 
Lauried. S tam m v ate r is t H a n s , Bleicher im L auried 1. 
H älfte  des 15. Ja h rh . Dessen Sohn H a n s  erhie lt 1466 
das B ürgerrecht in Zug. W appen : in R o t über grünem  
D reiberg ein goldenes M ühlrad, auf das ein in einem 
H aken  endigender Balken aufgesetzt ist. Der Zweig 
(auch « R ädlim üller ») erlosch m it M a r t i n  A n t o n  
(1751-1819), dem  S tifte r des M. A. M üller-Fam ilien
fonds, der heu te  noch besteh t. —  b) Die M . gen. des 
A m m anns  (nach P a u l , A m m ann 1605-1608, f  1611) 
oder aus dem Boost. Sie stam m en von W alchwil. H e i n 
r i c h  und  W e r n e r , B rüder, B ürger in  Zug 1441. —
c) Die M . gen. Othmars, ebenfalls aus W alchw il. 0 Tu
rn AR, B ürger von Zug 1459. Seine N achkom m en schrie
ben sich lange Zeit n u r Othmar. Beide letz tgen . Zweige 
haben  verm utlich  den gleichen S tam m v ate r, da  sie das 

gleiche W appen  führen  : in Blau zwei 
silb. H albm onde über gr. D reiberg, 
überhöh t von goldenem  Stern. Viele M. 
b e tä tig ten  sich als Geistliche, O rdens
leute, K ünstler, Schriftsteller und Of
fiziere oder in öffentl. A em tern . — 
1. O s w a l d , Maler im  16. Ja h rb ., ü b er
m alte  1555 das Gewölbe im  Schiff und 
Chor der S t. O swaldskirche, 1557 den 
Z eittu rm . — 2. M a r g a r e t h a , f  25. h i .  
1586, Aebtissin von F rau en ta l 1576- 

1586. — 3. V e r e n a  (ab L auried), f  26. v .  1661, A ebtis
sin von M agdenau 1638-1661. —  4. M e l c h i o r  (ab L au 
ried), t  13. IV. 1672, G lasm aler, verw alte te  auch  versch. 
Vogteien ; Schultheiss des Gr. R a ts  1636-1642, im  Gross
gericht 1645-1662, Seckeim eister 1644-1650, H a u p t
m ann in päpstlichen  (1643) und in  m ailändischen 
D iensten (1657). — 5. M i c h a e l  (aus dem  R oost), f  1682, 
sehr p ro d u k tiv e r Glasm aler. — G fr. 35. — S K  L. —
6. M e l c h i o r  M aria (ab L auried), 14. x n . 1643-28. v u . 
1702, Goldschm ied, Seckeim eister 1682, im  Grossge
rich t 1683-1684.—  7. K a r l  F r a n z , 1. v i .  1645-12. i i . 
1706, kaiserl. und päpstl. N o tar, deu tscher und la t. 
Schulm eister in Zug um  1685, h interliess als H an d 

schrift eine Chronik der 
S ta d t Zug (in P riv a ti)es.). 
—  8. K a r l  J o s ., 17. i v .  
1659-3 . XI. 1722, Dr. phil.
u . m ed., S ta d ta rz t, M it
glied der kaiserlich-russi
schen A kadem ie 1688, lat. 
Fachschriftsteller. — 9. 
V e r e n a  (aus dem  Roost),
3. II . 1729-21 . v i .  1808, 
A ebtissin  von M agdenau 
1777-1803. —  10. P e t e r  
(Oswald), B ruder von Nr. 
9, 17. v in .  1 7 3 1 -8 . i i .  
1765, A b t von W ettingen  
(P e ter IV.) 1762, h in te r
liess ein D iarium  (Jun i 
1762-1765). — 11. F r a n z  
M ic h a e l  (aus dem  Roost),
1. i. 1740- 11. m . 1810, 

Franz  Michael Müller. Seckeim eister 1759-1762,
Nach einem Oelgemälde. S tad t- und L andesfähn-

ricli 1760-1803, des inne
ren R ates 1763-1767,1775-1798, S tad tp rä s id en t a b 
wechslungsweise 1776-1796, S ta tth a lte r  1776-1782, 
A m m ann 1785-1788, 1794-1797, 1802, T agsatzungsge
san d ter ; geistreicher S taatsm an n . — 12. F r a n z  J o s . 
(aus dem  R oost), 9. XII.  1769-17 . IV. 1839, R a tsh err
1798-1800, 1802-1816, S tad tp räsid en t 1799, S ta tth a lte r  
des K ts. 1803-1804, L andeshaup tm ann , P an n erh err 
1810 bis zu seinem  Tode, erhielt von König Louis P h i
lipp fü r erwiesene D ienste Geschenke und  Orden. —• 
13. F r a n z  (aus dem  R oost), 30. i .  1803-8. v. 1873, des 
R ats 1829, K an to n sra t, R egierungsrat und oft T ag sat

zungsgesandter ; O berst. — Vergl. L L . — G/r. 23. —
H . A. Keiser : Zuger Schriftsteller (im Jahresbericht der 
Industrieschule Zug  1874-1875 und  1878-1879). — W . 
J .  Meyer : Zuger Biographien. — V. L uth iger : F a m i
lienfond des M . A . M üller. —  Jo h . K eiser : Zuger Gold
schmiedekunst. [ W .  J .  M e y e r .]

M Ü L L E R ,  D o m i n i k .  Siehe S c h m i t z ,  P a u l .
M Ü L L E R  -  F R I E D B E R G ,  K a r l ,  s t. gallischer 

S taa tsm an n , * 24. II. 1755 zu Näfels (s. M ü l l e r ,  
G larus, Nr. 19), H ofkavalier des A btes von St. Gallen 
1775, P fa lz ra t, O bervogt au f R osenberg im  R hein tal 
1782, O bervogt des O berbergeram tes 1783-1792, L an d 
vogt im  Toggenburg 1792-1798, übergab  am  1. i. 1798 
die äb tischen  H oheitsrech te  an den toggenburg . L an d 
ra tso b m an n  zu H änden 
des rev o lu tionär bew egten 
Volkes, verliess das Tog
genburg  (m it dem  E h ren 
b ü rgerrech t der S tad t 
L ich tenste ig  beschenkt), 
b e tä tig te  sich 1798-1800 
als P ro te k to r des adeligen 
D am enstiftes in Schännis 
und t r a t  allm ählich zu 
der po lit. P a rte i der U ni
tarier ü ber. M itglied des 
helvetischen F inanzra tes 
in Bern 24. II. 1 8 0 0 -Mai 
1802. A bgeordneter des 
helve t. « K ts. G larus » 
an  die he lve t. T ag sa t
zung 1801, provisorischer 
S taa tssek re tä r der hel
ve t. R epublik  vom  26. iv.-
18. v i i . 1802, nachher 
Senator, M itglied der hel
vet. K onsu lta  in Paris 
(als G esandter des Senats)
1802-1803. U e b e rtr itt  zur föderalistischen P a rte i u n te r  
dem  Einfluss B onapartes, R ückkehr nach S t. Gallen als 
P räsid en t der R egierungskom m ission, die den in  Paris 
geschaffenen K t. St. Gallen zu organisieren und den 
V erfassungsentw urf einzuführen  h a tte . M .-F. w urde der 
O rganisator des K ts. S t. Gallen und w ar w ährend 
28 Ja h ren  das überragende geistige H a u p t des Kleinen 
R a ts  (R egierungsrat), s te ts , aber im  verfassungsm ässi
gen T urnus m it einem  p ro tes tan tisch en  Kollegen, P rä 
sident des Grossen und  K leinen R ates, von 1815 an 
u n te r  dem  T itel « L andam m ann », auch fast regelm ässig 
A bgeordneter in die eidg. T agsatzung, wo er eine 
hervorragende Stellung e in n ah m . E r fü h rte  den ja h re 
lang dauernden  d ip lom atischen S tre it m it dem  u n er
m üdlich  fü r die W iederherstellung des S tifts k äm pfen
den E x ab t P an k raz  V orster vor dem  Grossen R a t, in 
der T agsatzung , in Paris, W ien und R om  siegreich 
durch , erreichte 1805 die endgültige, gesetzliche Auf
hebung des K losters und  die L iqu ida tion  des K loster
verm ögens, g ründete  1809 das ka tho l. ICantons-Gym - 
nasium , v e rh inderte  1814 m it allen d iplom atischen 
M itteln  die drohende A uflösung des K ts. S t. Gallen und 
w ar der H auptschöpfer der a u to ritä ren , un d em o k ra 
tischen K an tons Verfassung von 1814. A ber gegen Ende 
der 20er Ja h re  se tzte  die liberale O pposition gegen das 
System  M .-F. ein. 1831 w urde der 77jährige S taa tsm an n  
bei den R egierungsratsw ahlen  übergangen und zog sich 
grollend, obgleich m it E hrenbezeugungen reichlich b e 
d ach t, nach  K onstanz zurück, wo er am  22. VH. 1836 
s ta rb . Verfasser von d ram atischen  V ersuchen in d e u t
scher und französischer Sprache, von zahlreichen poli
tischen und philosophischen A bhandlungen , A ufrufen 
usw ., der Schweiz. A nnalen  oder der Gesch. unserer Tage 
seit dem Ju liu s  1830 (4 B de.); R ed ak to r des Erzähler 
1806-1831. — Vergl. D ierauer : M .-F ., Lebensbild... 
(Bd. X X I der M V  G m it L ite ra tu r und einem  Verz. der 
gedruck ten  Schriften und R eden M .-F .’s, über die 
A nnalen  s. p. 419-437). — D er ä lte ste  Sohn von M.-F. — 
K a r l  (Beda Josef), * 1783, tü ch tig e r Ju r is t, M itarbeiter 
am Erzähler, des Gr. R ates, ste llte  sich anfangs an  die 
Spitze der liberalen  O pposition gegen das System , das 
sein V ater v e rkörperte , zog sich aber, von den dem a-

Karl Müll er-Frie db erg. 
Nach einer Li thographie 

von Engelmann.
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gogischen Ausw üchsen der Bewegung angew idert, schon 
1830 zurück  und  liess sich bald  d arau f, noch vor seinem 
V ater, in K onstanz  nieder, wo er 1863 als le tz te r  m än n 
licher. Spross seines Geschlechtes s ta rb . [Bt.]

M Ü L L H E I M  (K t. T hurgau , Bez. Steckborn . S. 
GLS). Dorf, M unizipal-, k a th . und  reform . K irchgem . 
M ulha in  1254. Bei der Z iegelhütte  w urde 1846 ein Grab 
der a lte rn  B ronzezeit en tdeck t (Schw ert und Dolch im 
Landesm useum ). Die röm ische S trasse P fyn-A rbon ging 
hier durch , ist aber noch n ich t nachgewiesen. Im  13. 
und 14. Ja h rh . erscheint eine M inisterialenfam ilie von M. 
W appen  : gespalten  von Silber und B lau m it ro tem , 
goldgekröntem  Löwen, der zwischen den P ranken  einen 
b lauen und  am  Schweif einen silbernen R ing trä g t.  
G rundherr im  D orf M. w ar das K loster R eichenau, 
w ährend die Schirm vogtei den K iburgern  und  H ab s
burgern  gehörte . Sie w urde zuerst von einem Vogte ve r
w alte t, von 1358 an  verschiedenen H erren  verliehen, 
ab er um  1460 von der R eichenau zurückgekauft. Som it 
w ar dieses K loster und von 1540 bis 1798 sein R ech ts
nachfolger, der Bischof von K onstanz, zugleich Grund- 
und G erichtsherr. K irchlich gehörte M. zweifellos 
u rsp r. zu Pfyn  ; doch h a tte  es schon 1275 seine eigene 
K irche (St. Verena). Zur K irchgem . gehörte zuerst auch 
H ü ttlingen , das sich 1484 selbständig  m ach te. In  der 
R eform ation  t r a t  das ganze D orf der neuen Lehre bei 
und die K irche d iente 80 Ja h re  lang  n u r dem refo r
m ierten  K u ltus. Auf B etreiben des reichenauischen 
A m tm anns Ludwig Locher in F rauenfeld  w urde 1607 
daneben  die Messe w ieder e ingeführt. K ollato r fü r beide 
Konfessionen w ar der A b t der R eichenau und  von 1540 
an der Bischof. P fa rrb ü ch er : k a tho l. Taufen  seit 1636, 
T rauungen  seit 1653, Todesfälle seit 1651 ; reform . 
T aufen seit 1625, T rauungen  seit 1650, B esta ttu n g en  
seit 1657. Das D orf w urde am  5. IX. 1445 von der eidg. 
B esatzung in W il n iedergebrann t und  e rlitt auch  1541 
eine grosse F eu ersb runst. Vor 1798 h a tte  die Gemeinde 
im m er gleichzeitig drei B ürgerm eister, die ausserdem  
die A em ter des Seckeim eisters, des K ellerm eisters und 
des T hurm eisters bekleideten . Auf dem  Gem eindegebiet 
von M. en ts tan d  1856 das In d u stried o rf Grüneck. 
Öffnung vom  27. IV. 1475 bei Grim m  : W eistümer I, 259.
—  Vergl. auch K eller und R e inerth  : Urgesch. des 
Thurgaus. —  T U . —  P up. Th. —■ N üscheler : Gottes
häuser I I ,  2. — G. Sulzberger : Evangel. Kirchgem. des 
Thurgaus  (Ms.). — K uhn : Thurgovia sacra. — Beyerle : 
K ultur der Reichenau, p. 481. [Leisi.]

M Ü L L I .  Geschlecht der Gem. Schöfflisdorf und 
S te inm aur, das schon 1497 zu Schöfflisdorf angesessen 
u nd  seit 1650 auch zu S te inm aur bezeugt ist. —  [ J .  F r i c k . ]
—  1. KARL, von Schöfflisdorf, * 1877, Dr. phil., P rof. an 
der K antonsschu le  Z ürich und P riv a td o zen t an  der
E . T. H ., T urn lehrer, Verf. von Neues M ilitärturnen
u. a., B ürger von Zürich 1892. —  2. R u d o l f , * 1882 in 
Dielsdorf, K unstm aler in M ünchen. — S K L .  [H. Br.]

IVIÜ L L I B A C H  , M Ü L I B A C H .  f  Freiburgerge
schlecht, das 1453 ins freiburg . B ürgerrech t aufgenom 
m en w urde. W appen : in  R o t ein goldenes M ühlrad, 
belegt m it einem  ro ten  gew ellten Q uerbalken ; im 
Schildfuss silbern geflu te t (V arianten). —  1. F r a n ç o i s ,  
L andvog t von C henaux 1528-1533, V enner des N eu
s tad tv ie rte ls  1533-1536, des Kl. R a ts  1536-1540. — 2. 
A n n e ,  A ebtissin  der M agerau 1544-1554, f  6 .  II . 1556.—
3. J a c q u e s ,  Prior des A ugustinerklosters von F reiburg , 
A bt von H au teriv e  1569-1578, f  5. I. 1578 ; vernach
lässigte das K losterverm ögen. — v. Mülinen : Helvetia 
Sacra-m I und I I .  — S taa tsa rch . F reiburg . [J. N.] 

M Ü L L I G E N  (K t. A argau, Bez. Brugg. S. GLS). 
Gem. und  D orf in der K irchgem . W indisch. F unde  von 
A lam annengräbern . M ulinon  1256. W appen  : das der 
H erren  von M ülinen, die ihren N am en von diesem  Orte 
haben , dort indessen keine B urg besassen. M. gehörte 
zum  habsburgischen E igenam t und  kam  1415 an  Bern 
(spä ter O beram t K önigsfelden). —  Vergl. W . Merz : 
Burgen und W ehrhauten. —• Derselbe : Gemeinde
w appen. —  A rg . 27, p . 62. [H .  Tr.]

M Ü L L I M A N N  (vielleicht iden tisch  m it z u r  MOLI).  
Altes t  L andleutengeschlecht von U n terw alden  nid dem 
W ald. H e i n i  t  bei Arbedo 1422. — U l r i c h ,  L an d am 
m ann 1460, 1465. — Gfr. Reg. [R. D.1

H B L S  V ----  13

M Ü L N E R  (lat. M o l e n d i n a r i u s ,  selten M o l i t o r ) .  
Seit 1159 genanntes, hervorragendes Meyer- und  Mi
n isteria lengeschlecht der A btei Zürich und ritte rliches 
R atsgesch lech t des 12.-15. Ja h rh .,  das die regens- 
bergischen Burgen oder B urgställe  F riedberg  bei Meilen, 
K ü snach t (W ulp), eine anscheinende E igenburg  F rie
senberg am  U etliberg  und einen T urm  au f der niederen 
B rücke in Zürich besass. Zum Teil s te h t dieser Burgen
besitz in Zusam m enhang m it Teilen der Reichsvogtei 
in Zürich, die die M. in n eh a tten . M ehrfache Pfleger der 
M inderbrüder und P ropste ichorherren  in Zürich. W ap
pen : in Blau ein goldenes M ühlrad. S tam m v a te r oder 

S tam m v äte r sind die gleichnam igen 
B rüder R u d o l f  M. (1159-1172). H e i n 
r i c h  (1200-1240) ist als E rs te r  des 
Geschlechts 1223 R itte r  ; E b e r h a r d ,  
1220 und 1254 M inisterial der A btei z. 
F rau m ü n ster, R itte r  1225. — 1. J a -  
k o b  (1240- t  16. i. 1287), wohl Sohn 
E berhards, der bek an n tes te  seines 
Geschlechts, Meyer der A ebtissin  von 
Zürich zu S tadelhofen 1243, ebenso zu 
Fällanden  1265, R itte r  1246, Mitglied 

des H erb s tra ts  1247-1250, des Som m errats 1256-1286, 
viele Ja h re  Leiter der stad tzü rch . Politik , u n terw arf 
sich 1245/1255 der K irche, wogegen ihm  Bischof und 
P ap st Straflosigkeit zusicherten , h a tte  als Vasall der 
F reiherren  von Schnabelburg  die R eichsvogtei Albis- 
rieden bis 1255 inne, besass die R eichsvogtei W iedi
kon und die Friesenberg , s tan d  1257 an  der Spitze der 
M inisterialen des Grafen H artm an n  des jü ngeren  von 
K iburg , w ar 1272 R eichsvogt von Zürich. N ach dem  
C hronisten A lbert von S trassburg  s tan d  er zum  Grafen 
R udolf von H absburg  (späteren  König) in  Feindschaft. 
— 2. R u d o l f  der ä ltere  (1 2 5 9 -6 . n . 1317), Sohn von 
N r. 1, G ründer der ä lte ren  Linie, die au f dem  rech ten  
Zürichseeufer reich b eg ü te rt w ar, re tte te  in der R egens
bergerfehde in einem  Gefecht dem  Grafen R udolf von 
H absburg  das Leben. R itte r  seit 1276, V ertrauensm ann  
von Uri und Schwyz beim  B ündnis m it Zürich 16. x. 
1291, R eichsvogt von Zürich 1293 u. 1294, w urde nach 
der B lutrache 1309 von den H erzogen von O esterreich 
m it den ans Reich gefallenen Vogteien der H erren  
von E schenbach be leh n t. Schiedsgerichtsobm ann 1311 
zwischen E insiedeln und Schwyz. — • 3. R u d o l f  der 
jüngere  (1270- f  30. i. 1323), B ruder von Nr. 2, S tifte r 
der jüngeren  Linie, Schultheiss 1292 und 1318, R itte r  
1307, Schiedsrichter zwischen E insiedeln und Schwyz 
1311 (Verz. der zahlreichen Lehen der beiden B rüder 
bei H e rrg o tt I I I ,  Nr. 736 und  bei W oher I I  B, N oten 
p. 318). —  4. G o t t f r i e d  oder G œ t z  (I.) (1291 -  f  3. v u . 
1336), C horherr der P ropste i Zürich 1291, K irchherr zu 
K ü snach t 1301, nen n t sich 1321 M. von F riedberg  (bei 
Meilen), R itte r  1324, Vogt zu Zollikon 1330, besass als 
R eichslehen u. a. den K elnhof zu Stadelhofen, die 
D in g sta tt T rich tenhausen  und die Dörfer Zollikon, 
W itikon, W altikon , Zum ikon, Gössikon und  In tw il 
( A S G N. F. 1919, Nr. 2 ) . —  5. J o h a n n e s ,  Sohn von 
N r. 3, R itte r  und R a t seit 1311, Schultheiss zu Zürich 
1333, an der Spitze des B ru n ’schen R a ts  1336 (B apt.), 
t  1346. — 6. E b e r h a r d ,  B ruder von Nr. 5, R itte r  1349, 
Schultheiss 1351-1352 und 1357 bis zu seinem  Tode 
13. I. 1382, gab den Anstoss zur A ufzeichnung der 
Geschehnisse in Zürich 1350-1355, zur sog. M ülner’schen 
Chronik, die er aber n ich t selbst verfasst h a t.  —  A D B  
X X , p. 710. —  G. v. W yss : Historiogr., p . 96. — v. Mü
linen : Prodr. — D ierauer : Zürcher Chronik, p . X X IX  u. 
47.— M A GZ II , 3.— 7. G o t t f r i e d  oder G œ t z  (II.) (1342- 
f  28. XI. 1383), Sohn von Nr. 4, R itte r  1354, In h ab er 
zahlreicher Lehen und P fandschaften  von O esterreich : 
B urghu t u n d  Vogtei zu Glarus, B urg St. A ndreas am  
Zugersee, H o ttin g e rtu rm  in Zürich usw ., R eichsvogt 
1367-1376 und 1383, osterr. L andvogt im Aar- und 
T hurgau , au f dem  Schw arzw ald u n d  in G larus 1377- 
1378, H ofm eister des Herzogs Leopold I I I .  v. O ester
reich 1379-1381.—  8. G o t t f r i e d  oder G œ t z  ( I I I .) , Sohn 
von N r. 7, v erkaufte  1384 die Reichsvogt eien ü ber die 
D örfer K üsnach t und G oldbach an Zürich, f  au f 
osterr. Seite bei Sem pach 1386, begr. zu Königsfelden, 
wo in der S t. A nnakapelle  sein Bildnis (AS GA, N. F . X V I,
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1914, H eft 4). Das Geschlecht erlosch im  M anncsstam m  
offenbar 1406. — Ilisl. Zeitung  1853, p. 56 ; 1854, p. 11.
— F. X . W oher : Die M üler von und zu A ichholz (4 Bde., 
W ien 1892-1907). — Derselbe : Ueber die Heraldik des 
Uradels (W ien 1894). — Derselbe und  W . H artl : Zur  
Feier der silb. Hochzeit des H rn. A u g . Ritter v. M iller. — 
Zu W öbers A rbeiten  s. N Z Z ,  17. i. 1893 ; A S  G 1894, 
p. 30 ; Göttinger gelehrte A nzeigen  1894, Nr. 6, und 1900, 
M aiheft. —  UZ. —  Sigelabb. zum  UZ. —  Zürcher 
Stadtbücher. — Z S tB . — QSG  X V III . — R. T hom m en : 
Urk. zur Schweizergesch. aus österr. Archiven. — M on. 
Germ. Neer. I. — A SG  1919, Nr. 2. — A. L arg iadèr in 
Festgabe P . Schweizer, p. 31. —  Zürcher Wappenrolle, 
N euausgabe, Nr. 438. [F. Heoi.1

M Ü M L IS W IL  (K t. Solothurn , A m tei B aistal. S. 
G LS). Gem. und P farrdo rf. M um elisw ile  1193. M. 
te ilte  von jeh er die Geschicke der H errschaft Neu- 
Falkenste in  und kam  1420 m it dieser sam t dem K irchen
sa tz  an Solothurn . Seit A nfang des 19. Ja h rb . is t in  dem 
h eu te  bedeu tenden  In d u strieo rt die Bandw eberei 
heim isch, ferner b esitz t M. die grüsste K am m fabrik  
der Schweiz. P farreg iste r seit 1590. —  Vergl. M H V S o l. 
8, p. 106. — P. Al. Schm id : Kirchensätze. —  W . F lu ry  : 
Die industr. E ntw icklung des K ts. Sol., p . 56. — F. 
Schwab : Die industr. Entw icklung des K ts. Sol. I, 
p . 320. [H. Tr.]

M Ü N C H . Fam ilien der Ivte. A argau u. Basel.
A. K a n t o n  A a r g a u .  Seit 1651 nachw eisbares B ürger

geschlecht von R heinfelden, das sich auch nach  Bern, 
Genf und  Zürich verzw eigte. — 1. E r n s t ,  D r. ju r., 
* 28. v i i .  1798 in R heinfelden, Professor fü r deutsche 
Sprache an  der K antonsschule in A arau  1819-1822, 
dann Prof. fü r Gesch. an der U n iv ersitä t F reiburg  i. B. 
und in L ü ttich , kgl. H ofb ib lio thekar im H aag 1829, in 
gl. E igenschaft in  S tu ttg a r t  1831, Geh. H ofra t, ve r
fasste  eine bedeutende A nzahl gesch. und  politischer 
Schriften, u. a. Grundriss der deutschen Altertum skunde  
(1827) ; Beiträge zur Gesch. Deutschlands (1827) ; Allg. 
Gesch. der neuesten Zeit (1832-1835), gab G edichtsam m 
lungen, E rinnerungen  (1836) und  bes. die W erke 
U lrichs von H u tte n  heraus, t  9. VI. 1841 in Rheinfelden.
— A D B . —  Freib. Ztg. (Baden), 2. II. 1927. —  A rg . 40.
— B arth  I I I ,  768. —  J . Müller : Der K t. A argau  I I I ,  
p .  62. —• 2. A r n o l d , 1825-1895, Sohn von Nr. 1, 
S a linendirektor in R heinfelden 1875, N a tio n a lra t 1876- 
1892, N um ism atiker, Sam m ler zur Lokalgeschichte. 
Verz. seiner Schriften in A S G  V II, 420. — Gfr. 50, 
X V I. — B S N  5. — B a rth  I I I ,  768. — Vergl. im  allg. 
das S tam m register im  Besitze der Fam ilie. [H .  Tr .]

B K a n to n  B a se l. I. B ischöflich-baslerisches D ienst
adelsgeschlecht, hervorgegangen aus dem  Geschlecht 
der Glissen (bischöfl. U ntervög te  ni Basel) durch 
Abzweigung eines Zweiges, der u n te r  dem  Nam en 
M ünch  im D ienste des Bischofs zu einer der ersten 
Fam ilien des Basler Adels gedieh. W appen : in W eiss 

ein schw arzer b a rh äu p tig e r Mönch, 
ro t beschuh t. Die M ünch w urden zeit
weilig In h ab er des Vogtei- u. B ürger
m eisteram tes. Sie b ildeten  in  den 
Basler A delskäm pfen des 13. Ja h rh . 
m it den Schälern die P a rte i der P sit- 
ticher gegen die der S terner. D urch 
den in der 2. H älfte  des 13. Ja h rh . 
einsetzenden Zug des S tad tade ls auf 
das L and en ts tan d en  auch bei den M. 
au f dem L ande sesshafte Ableger des 

s täd tischen  Stam m hauses : — a) Die M ünch von S te tte n 
berg (Eisass), f  zu Beginn des 14. Ja h rh . — ■ b) Die 
M ünch von L andskron (L. ein Lehen der H errschaften  
P firt bezw. O esterreich und R o tte ln ), f  1461.—  [C. Ro.]
—  J o h a n n , |  um  1406, Schatzm eister der K athedra le  
Basel, w urde 1394 von P a p s t Gregor X II .  zum  Bischof 
von L ausanne erhoben, aber in L ausanne n ich t an er
k a n n t. — S chm itt und  G rem aud : H ist, du diocèse. — 
[M. R.] — c) Die M ünch von M ünchsberg (M. ursp r. 
E igengut, dann bischöfl. Lehen in der K lus bei Aesch). 
N ach dem A ussterben der M ünch von M. 1356 kam  
M ünchsberg (s.d .) an die M ünch von L andskron . — d ) Die 
M ünch von M ünchenstein (M. ein Lehen der H errschaft 
P firt, seit 1324 der H errschaft Oesterreich). W eitere

B esitzungen des Zweiges w aren seit 1371 auch die W ar
tenberge m it M uttenz als Lehen der Herrschaft: O ester
reich, die zusam m en m it M ünchenstein 1515 durch 
V erkauf an  Basel übergingen. E ine Abzw eigung der 
M ünch von M ünchenstein sind .-— e) Die M ünch von 
Löw enberg (L. seit 1366 ein Lehen der M ünch vom  Bi
schof von Basel, 1523/1538 an  das K loster L ützel ve r
k au ft). —  H a n s  F r i e d r i c h  I. wurde 1476 in M urten 
zum  R itte r  geschlagen. —- Die M ünch von L. als die 
L etz ten  ihres Geschlechtes t  1759 m it — J o h a n n  
B e a t  A n t o n , D om herrn  zu K onstanz, zu Basel, zu 
Speyr u. R eichspropst zu O densheim . —  Vergl. W. 
Merz : Die Burgen des Sisgaus. — D erselbe : Oberrhei
nische Stam m tafeln. [c. Ro.]

I I .  R atsgeschlecht der S ta d t Basel, das von der 
f  Fam ilie des N am ens in Ilün ingen  sta m m t, wo diese 
seit 1517 erschein t (S tam m v ate r C a s p a r  im  G ericht z. 
Ilün ingen) und die A em ter des Meiers und  U n tervogtes 
bekleidete. Möglicherweise ist es gleichen S tam m es wie 
die seit 1370 in M ichelbach und  K nörringen ansässige, 
je tz t  noch im  Obereisass und  durch E inbürgerungen  in 
den le tz ten  40 Ja h ren  auch in Basel v e rb re ite te  Fam ilie. 
W appen : in Schwarz ein weisser Mönch, der einen Stab 
m it zwei S ternen h ä lt. E rste  E rw erber des B ürger
rech ts : P e t e r  H a n s  1535 und  M a t h i a s  1547, deren 
N achkom m enschaft im  17., bezw. schon 16. Ja h rh . 
w ieder erlosch. N euer B ürgerrech tserw erber 1624 : —
1. C l a u s , R ebm ann, to t  1641. Mit dessen Grosssohn —
2. C a s p a r , 1654-1709, M eister zu Schiffleuten, kam  die 
nie sehr zahlreiche Fam ilie 1691 in den K l. R a t und  war 
dort u n u n terb rochen  bis zur R evolution  v e rtre ten . —
3. J o h a n n  F r i e d r i c h , 1729-1808, Grossneffe von 
N r. 2, D reierherr, Mitglied des Geheim en D reizehner
ra tes, Mitglied und  1783 P räsid en t der H elv. Gesell
schaft, M itbegründer der Basler G em einnützigen Ge
sellschaft. •— 4. J o h a n n e s , 1763-1830, R a tsh err z. 
F ischern, is t S tam m v ate r des h eu te  noch b lühenden 
Zweiges. —  5. C h r i s t i a n , 1792-1874, Sohn von N r. 4, 
P farrhelfer zu S t. Theodor, sp ä te r B eam ter der D irek
tion  der Schweiz. C entra lbahn , b ek an n ter B otan iker. —
6. J o h a n n  C a s p a r , 1795-1851, D r. m ed., A rzt und 
K antonsphysilcus in Basel. E in Z usam m enhang m it 
einer der adeligen Fam ilien des N am ens in Basel oder 
A ltk irch  oder m it einer der im  M itte lalter erw ähnten 
bürgerlichen in Basel, R heinfelden oder M ülhausen ist 
z. Zeit n ich t nachw eisbar. —  Vergl. LE . —- L L H .  — 
S G B .—  W B . [w . A. M.]

C. K a n to n  Z ü ric h . Siehe F r e i b u r g e r .
M Ü N C H E N  B U C H S E E  (K t. Bern, A m tsbez. F ra u 

b runnen . S. G LS). Dorf, Gem. und  K irchgem ., die auch 
Deisswil, Diemerswil, M oosseedorf und W iggiswil u m 
fasst ; frühere  Jo h an n ite rk o m tu re i. Buchse 1180, spä
te r  M. zum  U nterschied  von H erzogenbuchsee ge
n a n n t. W appen  : in R o t ein m it neun (3, 3, 3) g rü 
nen B uchsb lättern  belegter weisser Schrägbalken. — 
Urgeschichte. Die m eisten  F unde  stam m en aus dem 
M ünchenbuchseem oos, das den verlandeten  R est eines 
Ursees darste llt, der sich von U rtenen  bis Schönbrunn 
erstreck te . In  diesem G ebiet w urden denn auch aus 
fast allen urgesch. Epochen Funde gehoben. Vom 
Obermoos bei Schönbrunn s tam m t eine S te in ax t aus 
dunklem  Serpentin , von J .  U hlm ann  g e re tte t. Als 
E inzelfunde der B ronzezeit sind eine kleine A rm spange 
und eine Pfeilspitze von der gleichen O ertlichkeit zu 
verzeichnen, von der auch eine röm ische E isenax t, ein 
beinerner Stilus, sowie ein frühgerm anischer Scram asax 
nachgewiesen sind. Vom Dorfe M. k en n t m an  n ur 
vereinzelte (röm.) Funde, sowie eine gallische Gold
m ünze (1866). — Vergl. Dr. U hlm anns Ms. A 4, p. 75. — 
A S  GA  1866, p . 50. •— Jahresbericht des H ist. M us. Bern 
1917, p. 11. —  [O. T.] —  Vor 1180 w ar M. im Be
sitze eines nach  dem O rte b en an n ten  freiherrlichen Ge
schlechts (s. A rt. B u c h s e e ,  v o n ,  auch  für die 2. F a 
milie, D ienstm annen  der Grafen von K iburg), dessen 
Burg nach Ja h n  an  Stelle eines röm ischen K astells 
gestanden  haben  soll. Spuren einer R öm erstrasse 
fand m an zwischen M. und  Deisswil. K uno von 
Buchsee, der dreim al im hl. Lande w ar, stifte te  1180 
seine G üter, näm lich M. m it der K irche, W ankdorf, 
W orblaufen , R eben bei Nugerol usw . dem Spital St.
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Johannes des T äufers in Jerusa lem  zur E rrich tu n g  ei
nes Spitals in M. Die S tiftung  w urde 1192 vom 
Pap ste  b e s tä tig t, und fü h rte  zur E rrich tu n g  einer 
eigentlichen K om turei des Jo h an n ite ro rdens, die in

Kirche und Seminar von Münchenbuchsee um 1850. Nach einer Li thographie 
von Fd. Branchi (Schw. Landesbibi.  Bern).

der Folge von allen ben ach b arten  Adeligen, sowie von 
B ernburgern  reich begab t w urde. So erhielt sie die 
K irchensätze von M. (1180), Tw ann (1252), Moosseedorf 
(1256), K rau ch ta l (1273), B rem garten  (1307) und W oh- 
len 1320. Bis zur R eform ation  gab es 40 K om ture  oder 
S ta tth a lte r  ; P e te r von English erg (1508-1529) w ar der 
le tz te . Bern w andelte  bei der D urchführung  der R efor
m ation  das säkularisierte  H aus Buchsee mit. allen seinen 
G ütern  und  R echten  in  eine L andvogtei um , die in der 
Folge drei G erichte : Buchsee, Moosseedorf und Illiswil, 
alle im  L andgerich t Zolli- 
kofen, um fasste, 1803 kam  
sie zum  A m t F rau b ru n n en .
Die K irche von M. wurde 
der Gem. als P farrk irche 
überlassen, die P farre i vom  
S taa te  b ese tz t. In  der sehr 
a lten , 1908 le tz tm als g rü n d 
lich renovierten  K irche be 
finden sich bem erkensw erte 
G lasgemälde aus dem 14.
Ja h rh u n d e rt , 1804 rich te te  
Pestalozzi im  a lten  A m ts
gebäude fü r kurze Zeit eine 
Schule ein ; sp ä ter b rau ch te  
es Feilenberg fü r sein lan d 
w irtschaftliches In s titu t ,
1833-1884 beherberg te  es 
das kan tonale , heu te  in 
Hofwil befindliche L ehrer
sem inar, seit 1890 befindet 
sich darin  d ieb ern . K naben- 
T au b stu m m en an sta lt.T au f- 
register seit 1563, Ehereg. 
seit 1608, S terbereg. seit
1712. —  Vergl. F R B . —
Zeerleder : Urkunden. —
F. S te ttie r : Reg. des M än
nerhauses Buchsee. —  Ja h n  :
Chronik. — Derselbe : K t.
Bern, p .3 6 9 .—  v. Mülinen:
Beiträge I I I .  —  Lohner :
Kirchen. — v. R o d t : Bern. K irchen. — E . F . v . Müli
nen : Der Johanniter or den... (in A H V B  V II und S. A.).
— Tillier I, p. 313. —  Ed. v . W attenw yl : Gesch..
Bern I, 342. — R. Nicolas : Streifzüge um  Bern, p. 47. —■
F. T horm ann u. F . v . Mülinen : Glasgem.—  B B G  I, 12 ;
IV , 232 ; V, 31. — L ehm ann in M A G Z  1906. [H. Tr.]

M Ü N C H E N S T E I N  (K t. Baselland, Bez. Arlesheim . 
S. G LS). Gem. und  Schloss. Die B urg M . ist in den 
1270er Ja h ren  au f einem Felsen oberhalb des Dorfes
Geckingen en ts tan d en  und h a t  dem Dorfe M. den

N am en gegeben. G ründer der Burg 
w ar Hugo IV . M ünch, der sie auf 
dem  Eigen der Grafen von P firt 
e rbau te . N ach dem  Tode des le tz 
ten P firte r Grafen 1324 w urden die 
Münche L ehenträger Oesterreichs. 
Am 18. v ii . 1470 t r a t  K unrad  
Münch das Schloss als P fand  an 
die S tad t Basel ab . Das verw ah r
loste Schloss w urde sofort von B a
sel in S tand  gesetzt. E in Versuch
Solothurns, das Schloss k äu f
lich und dann, nach  einem Schied- 
spruch der Eidgenossen, durch  
einen H andstre ich  an sich zu 
bringen, schlug fehl (1487). E in 
zw eiter Schiedspruch der E idge
nossen schü tzte  Basel in seinem 
P fandbesitz . Am 2. v. 1515 tra ten  
die B rüder H ans T hüring, Jakob  
und M atth ias M ünch die H err
schaft M. der S tad t Basel ab ; 
am  16. v in . 1517 gab der K aiser 
M axim ilian seine Zustim m ung. M. 
w urde von nun  an  Sitz des Vog
tes der Vogtei M ünchenstein bis 
1798. D er le tz te  Vogt, Jak o b  Chri
stoph  R osenburger, erw arb sich 

w ährend seiner kurzen A m tsdauer so sehr die Liebe u. 
A chtung  seiner U n te rtan en , dass der W echsel der R e
vo lutionszeit sich in  aller Minne vollzog. Das Schloss 
w urde g eräum t, ging m it den G ütern  du rch  K au f von 
der N ationalversam m lung  um  2400 Pfund  an  die Gem. 
M. über und w urde dann au f A bbruch versteigert.

Das D orf M ., ehem als K ekingen  (1196), Geckingen 
(1270) g enann t, w ar ohne Zweifel schon in keltischer, 
sicher in röm ischer Zeit bew ohnt (röm ische Leistenziegel 
au f dem linken B irsufer u n terh a lb  der M ünchensteiner

Münchenstein um  1642. Nach einem Kupferst ich in der Topographia von Matth. Merian.

Brücke ; B ronzem ünze der F a u stin a  der a lte rn ). U rspr. 
wohl im  Besitze der Grafen des Elsasses, kam  M. an die 
G rafen von P firt. 1271 t r a t  G raf U lrich von P firt seine 
H errschaft um  800 M ark Silber an den Basler Bischof 
H einrich von N euenburg  ab  und nahm  sie als Lehen 
zurück. Bischof G erhard von W ippingen gab 1318 die
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Zustim m ung, dass die T öchter des Grafen U lrich, da  er 
keine m ännlichen E rb en  h a tte , in die E rbfolge trä te n . 
Als nun  aber Herzog A lbrecht von O esterreich als G atte  
einer der P fir te r  T öchter au f das E rbe  A nspruch erhob, 
verw eigerten  Bischof und D om kapitel ihre Z ustim m ung, 
aber erfolglos, tro tz  einer E insprache beim  Papste  
selbst. Die H errschaft blieb bei O esterreich, das sie 
jew eilen von den B ischöfen zu Lehen em pfing. Das 
P a tro n a ts re ch t der K irche (St. B artholom äus) w ar 
schon an  Bischof H einrich von N euenburg  übergegan
gen, der es m it der P fründe  des St. P au lu sa lta rs  im 
M ünster verein ig t h a tte . Es blieb in der H and  des 
Bischofes, der am  11. VI. 1334 der Gem. einen eigenen 
P fa rrer gew ährte . G. oder (seit E nde des 13. Ja h rh .)  
M. blieb (wie die Burg) im Besitze der M ünche, bis es, 
verschiedene Male v e rp fändet, 1515 an  die S ta d t Basel 
ab g etre ten  wurde.

Der E in- und  A u s tritt  der S trasse ins D orf w ar m it 
zwei T ürm en befestig t. Die K irche, 1613 renov iert und 
e rhöh t, w urde 1719 erneuert. 1659 w urde die erste 
Schule eröffnet. T raurig  b e rü h m t w urde M. durch  das 
grosse E isenbahnunglück  von 1891. In den le tz ten  
Jah rzeh n ten  h a t sich das D orf zum  Indu strio o rt (E lek
triz itä tsw erk  A lioth, nu n m eh r Brown-Boveri) ausge
w achsen. P farreg iste r seit 1669. —  Vergl. U LB. — 
B ruckner ; M erkw ürdigkeiten. —  M. L u tz  : Neue M erk
würdigkeiten. —  Freivogel : Die Landschaft Basel. — 
W. Merz : Burgen des S isgaus  I (A rt. A ngenstein) und 
I I I  (A rt. M .),— B Z  IX  (B urckhard t-B iederm ann : Sta
tistik) .. [K. G a u s s .1

M Ü N C H E N W I L E R  (franz. V i l la r s - le s -M o in e s )  
(K t. Bern, A m tsbez. Laupen. S. G LS). Gem. und D orf 
in der K irchgem . M urten, ehem aliges Clunia.zenser- 
p rio ra t. 1080 schenkten  die B rüder Gerold und  R ud. 
von Villars dem  A b t v  C luny die D reifa ltigke itsk ir
che u. ihre B esitzungen in V illars. Gegen 1100 en ts tan d  
das P rio ra t. 1448 v e rb ran n ten  es die F reiburger im 
Kriege gegen Savoyen u . B ern. W ieder aufgebau t, erlitt 
es neue V erw üstungen w ährend des M urtenkrieges 1476, 
und 1484 wurde es dem  St. V inzenzenstift in B ern ein
verle ib t. K irche, K loster und  übrige G ebäulichkeiten 
des P rio ra ts  w urden grösstenteils aus U eberbleibsel der 
röm ischen S ta d t A venticum  aufgeführt, sodass m an  in 
den M auern neben B ruchstücken  von Säulen, Sockeln 
usw . auch röm ische Insch riften  (je tz t in Avenches) fin
de t. N ach der R eform ation  übergab (1530) der letz te  
In h ab er, U lrich S tör, das ehem . P rio ra t m it allen dazu 
gehörenden R echten  an  Bern, welches dasselbe 1535 als 
H errschaft M. u . Clavaleyres an  Jo h an n  Jak o b  von W at- 
tenw yl v e rk au fte . Dieser liess das K lostergebäude zum  
Schloss und H errschaftssitz  ausbauen . 1612 gelangte 
die H errschaft an  M arkus M orlot von Bern, 1658 an  Ni
ki aus D ub von M urten und  1668 an  A nton von Graffien
t i  ed ; dessen N achfahren  besitzen  das Schloss noch heu te . 
Seit 1738 b esteh t zu M. eine deutsche Schule. In  der 
H elvetik  w urden M. und  Clavaleyres dem  « K an to n s  
Sarine et B roye, in der M ediation dem  K t. F reiburg , 
1807 aber, au f eigenen W unsch und infolge eidg. Ver
m ittlu n g , dem  K t. Bern zugeteilt, weshalb beide im frei- 
burg . Gebiet je tz t  zwei bernische E nklaven  bilden. —■ 
Vergl. L L .  — B T  1857. —  v. M ülinen : Helvetia sacra.
— E ngelhard  : Chronik. — D erselbe : Bez. M urten. — 
v. M ülinen : Beiträge I I I .  —• Egger : Cluniac. Klöster.
— Schnürer : Necrologium von M . (in Collect. F rib . 
1909). [H. Tr.]

M Ü N C H R I N G E N  (K t. B ern, A m tsbez. F ra u b ru n 
nen. S. G LS). Gem. und D orf in der K irchgem . Jegens
to rf. M. gehörte bis 1798 zum  Spitalgerich t K ernenried 
des Grossen oder B urgersp ita ls in  Bern (die Mühle und 
ein H aus ins G ericht Jegensto rf). Den grossen G etreide
zehnten  erw arb das gen. Sp ital m it der K o lla tu r der 
K irche Jegenstorf. 1844/1845 w urde der W eiler H olz
m ühle in M. eingem eindet. 1822 neues W egnetz infolge 
A ufhebung des F lurzw angs ; 1835 W ald- und  Moostei
lung der R echtsam enbesitzer von M. — Vergl. Das A m t  
F raubrunnen  (1925). [F. B ü h l m a n n . ]

M Ü N C H S B E R G  (K t. Baselland, Bez. Arlesheim , 
Gem. Pfeffingen). E nde des 13. Ja h rh . von einem 
Zweige der M ünch in Basel am  N ordhange des J u ra 
blauen erbau te  B urg. Von 1318 an  w ar sie ein Lehen der

H ochkirche Basel, das seit 1356 die M ünch von Lands- 
kron in n eh a tten . Das E rdbeben  desselben Jah res  
zerstö rte  die Burg, die n ich t w ieder au fgebau t w urde. 
1459 ging das Lehen in die H ände  der H erren  von 
R o tberg  über ; 1555 w urde der B urgsta ll an  die S tad t 
Solothurn  v e rk au ft. H eute  sind n u r noch wenige 
G rundm auerreste  v o rhanden . —  U LB. —  Merz : 
Burgen des S isgaus  I I I .  [O. G.J

M Ü N C H W I L E N  (K t. T hurgau , Bez. M ünchwilen, 
Muniz.-Gem. S irnach. S. G LS). Dorf, B ez.-H au p to rt 
und O rtsgem . Fu n d  eines Bronzebeils. M unchiwiller  
1244, M iinchwile 1306. Die hohe und  niedere G erichts
ba rk e it über M. u n te rs ta n d  bis 1798 dem  L andvog t 
Auf V eranlassung der K aufm annschaft w urde 1774 in 
M. fü r die P ost Zürich-St. Gallen eine B rücke über die 
Murg gebau t. In  der 2. H älfte  des 19. Ja h rh . erlebte M. 
durch In d u strie  einen solchen Aufschw ung, dass es 
am  17. XI. 1871 zum  H a u p to rt des bisherigen Bez. 
T obel.erhoben w urde. [ A .  S c h e i w i l e r . J

M Ü N C H W I L E N , von.  M inisterialen der Grafen 
von T oggenburg und  der A btei St. Gallen, nachw eislich 
seit 1228 m it R itte r  D i e t h e r i c u s  de M., (dieser bis 1271). 
W appen : in  B lau ein silberner P fahl. Ob die S tam m 
burg  beim  th u rg . M ünchwilen gestanden  habe ( USI G IV
u. V) oder beim  W eiler M. in der toggenburg . Gem. 
K irchberg  (I. v. A rx, N aef und  Pupikofer), kan n  vo r
läufig n ich t m it S icherheit entschieden w erden. Im  
15. Ja h rh . w aren Angehörige des Geschlechts im  Besitze 
der Burgen Steinegg und  Schwandegg, sowie des B urg 
stalls H elfenberg (alle drei in  der Gegend von S tam m 
heim ), w ährend andere au f L itten h e id  bei S irnach 
h au sten . —  1. K o n r a d  w ar 1284, —  2. J o h a n s  1340 ff. 
Schultheiss zu W il. — 3. H a n s ,  Oheim des S t. Galler 
A btes Eglolf B larer, au f Steinegg und  Schw andegg, 
spielte lange eine bedeu tende  Rolle u n te r  den ost- 
schweiz. Adeligen, liess 1431 lehenrechtliche V erfü
gungen seines Neffen durch  K önig Sigm und anullieren . 
—- 4. K o n r a d ,  Chorherr zu K onstanz  1415, P ro p s t zu 
Bischofszell (f  1438), w urde 1431 vom  P ap ste  zum  Con
servator ju r iu m  der A btei St. Gallen e rn an n t. Das 
Geschlecht f  im  M annesstam m  angeblich 1478. — 
U StG. —  T U . —  G m ür : Ftechtsquellen I I .  —  Mohr : 
Regesten I I  (Tobel und  Tänikon). —  V adian : Chronik. 
— I. v. A rx I, 527 ; I I I ,  358. — W egelin : Toggenburg  I, 
124. •— N aef : Chronik. —  R ahn  : K unstdenkm äler 
Thurgau, p. 198, 266, 343. — St. Galler N bl. 1907, p . 38, 
Nr. 78. — P u p . Th. — Pupikofer : Frauenfeld. [Bt.] 

M Ü N G E R .  A lte Bürgerfam ilien von K irch lindach , 
Seedorf u, W ohlen (K t. B ern), von W ohlen u . U ettligen  
her in B ern e ingebürgert 1865 u. 1868. Der Nam e ist 
gleichen U rsprungs wie M inger und b ed eu te t « den klei
neren  » (jüngeren, m inor) Sohn (im B ernerland E rben  
des vä te rlichen  Hofes). W appen  der M. von U ettligen  : 
in B lau über grünem  D reiberg eine goldene Lilie, ü b e r
h ö h t von einer schw arzen, von zwei ro ten  S ternen be
seite ten  P flugschar ; des bürg . Zweiges (Schuhm achern) 
in Bern : in Gold eine blaue Pflugschar, bese ite t von 
zwei ro ten  S ternen. —  1. B e n e d i k t ,  * 1742-1812, helvet. 
Senator und  des Gr. R ats , E rb au er des « Stocks » zu 
Schlipfen, F reund  Pestalozzis. —■ A S H R .—  2. J o h a n 
n e s ,  Enkel von N r. 1, 1796-1866, O berst und M itglied 
des K l. R ats , G utsbesitzer im  S andrain . —  3. R u d o l f ,  
von W ohlen und  Bern, * 10 XI. 1862, K un stm ale r und 
H erald iker, besonders au f dem  Gebiet der W appen
m alerei und  K le inkunst im  allgem einen tä tig , Illu 
s tra to r  des K urt von Koppigen  (v. G otthelf), der L ieder
sam m lung Röseligarte (von O tto  v. Greyerz), der 
Bärndütsch-Bäada  von E m anuel Friedli, des K irchen
gesangbuches, der K inderbibel und  w eiterer W erke (ca. 
25 Bde.), schuf ferner zahlreiche W appenscheiben und 
K irchenfenster, Bildnisse, sowie W andm alereien  in 
Bern (K ornhauskeller), Zürich (Po lytechnikum ) u. a. O. 
Dr. h . c. der U n iversitä t Bern 1924. — O. v. Greyerz : 
R . M ., Ausw ahl aus seinen W erken. [H. Tr.]

M Ü N N E N B E R G  (K t. Bern, A m tsbez. Trachsel- 
wald). Refugium  in der Gem. L ützelflüh. S. G LS  und 
A rt. E r d b u r g e n .

M Ü N S I N G E N  (K t. Bern, A m tsbez. K onolfm gen. 
S. GLS). Dorf, Gem. und K irchgem . M unsingen  1001 ; 
M u n sin g in  1180 ; M unsingen  1241 (vom alam ann.
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N am en M unzo). W appen : in R o t m it weissem Schild
h a u p t ein weisser P fah l (W appen der Senn von M.). Aus 
der H a lls ta ttz e it sind zwei H ügelgräber erhalten  ; eine 
N iederlassung der L atènezeit ergab ein G räberfeld von 
240 G räbern  m it sehr reichen B eigaben aus der ganzen 
Zeit, ebenso an  v ier O rten  je  m ehrere G räber. Mehrere 
M ünzfunde, R este  einer Villa im  M uriholz und  ein 
g ep flasterte r W eg sind Zeugen der R öm er. Aus der 
V ölkerw anderung sta m m t eine im  Dorfe gefundene 
H a llb a rte . In  der B urgunderzeit w ar M. ein königlicher 
H of, der um  1000 an  den Pfalzgrafen  K uno übergeh t. 
N ach dem  A ussterben der Z ähringer geh t M. aus der 
H and  der H erren  von M. an die Senn (Senno) über, die 
von den K iburgern , den E rben  der Z., als M inisterialen 
h iehcr ve rse tz t w urden. Sie w aren  Feinde Berns, weshalb 
dieses ihnen  um  M artin i 1311 ihre B urg zerstö rte . 1377 
w urde die H errschaft M. von den Senn an  drei B erner 
v e rk au ft. E in  D ritte l kam  dann  an  Jo b . von B üren und 
1448 an  B u rk h a rt Nägeli. Die ändern  zwei D ritte l erb
ten  die vom  Stein, die 1560 ih r B esitz tum  an Schultheiss 
Jo h . Steiger a b tra te n . Dessen Schw iegervater H . F. 
N ägeli e rneuerte  1555 das heutige  Schloss. Steiger er
b a u te  w estlich des ersten  ein zw eites Schloss als 
Sitz der H errschaftsherren  von N iederw ich trach , das 
1840 abgebrochen w urde. Steigers N achkom m en be- 
sassen die H errschaft M. bis 1798 und das Schlossgut 
bis 1826. N ach versch . H andänderungen  übernahm  
1876 der S taa t Bern das G ut, der d a rau f 1895 eine 
Ir re n a n s ta lt  erölfnete. Die K irche von M. is t eine der 
ä lte sten  des K ts. B ern ; sie gab dem  D ekanat, das die 
29 K irchen rech ts der A afe von Meiringen bis M ün
chenbuchsee um fasste, den N am en. Der K irchensatz  
ging 1322 von den K iburgern  au f die Senn über, dann 
1392 von J .  Spiegelen an  Jo h . von B üren, der ihn 1411 
an  die D eutschherren  von B ern v e rk au fte . Die K irch- 
gem. w ar bis 1910, wo die vier oberen Gem. als K irch- 
gem. S talden ab g e tren n t w urden, sehr gross. Zur K ir
che gehörten  die drei K apellen  : St. N iklaus in Ursellen, 
B lasius-B einkapelle bei der K irche, S t. A ntonius beim  
Siechenhaus und  die K irche U. L. F rau  in K leinhöch- 
s te tte n . 1709 w urde die K irche um  das Chor vergrös- 
sert ; sie en th ä lt u. a. zwei Glasgemälde von 1562. Im  
B auernkrieg  bete ilig te  sich die B evölkerung von M. 
lebhaft u n te r  F ü h ru n g  des B auernschreibers B rönner 
(N o tar in M.). 1793 und  1798 vern ich te ten  B rände alle 
H äuser zwischen B ären  und  Ochsen. Die Gem. erhielt 
1797 von der H errschaft die erste  G em eindeordnung. 
M. h a tte  von jeh er grossen V erkehr, darum  k onn ten  von 
a lten  Zeiten her h ier drei T avernen  (Bären 1371, Löwen 
oder F re iheit 1447, Ochsen 1528) und die P in te  der 
H errschaft bestehen. W ährend  fa st 500 Ja h ren  w urden 
au f 12 Ju c h a rte n  R eben gebau t. Am 10. I. 1831 ve r
sam m elte sich das B ernervolk in der K irche zu M. und 
verlang te  die A enderung der V erfassung (s. A rt. B e r n ). 
Am 25. ili. 1850 tag ten  au f den nebeneinander liegenden 
M atten  zum  Löwen und zum  Bären die K onservativen  
und die L iberalen  in gleicher Zahl, ohne s ta rk e  gegen
seitige B elästigung. Im  A ugust 1836 verlang te  das 
zahlreich zu M. versam m elte  Volk von der T agsatzung 
eine kräftige  A bw ehr des dam aligen N o tenstu rm s der 
M ächte in der F lüchtlingsfrage. Das erste eidg. Schwing
fest w urde im  Ju n i 1873 zu M. gefeiert. 1913 w urde die 
land- und haus w irtschaftliche Schule Schwand eröffnet. 
K irchenbücher von 1568 an  ; H errschaftsarch iv  in Bern. 
— Vergl. auch F R B .—  Fr. v. M ülinen : H ist. Versuch 
über die Herrschaft M . (M s.).—  L. W urstem berger: Die 
Grafen von Buchegg und die Senn von M . (im Schweiz. 
Geschichtforscher 11). —  Ja h n  : Chronik. — Derselbe : 
K t. Bern, p ., 402. —  v. M ülinen : Beiträge I I I .  — 
Lohner : Kirchen. —  T horm ann u. v. M ülinen : Glas
gemälde. —  B B  G 18, p. 1 9 0 ; 22, 1-2, 16. — A rt. 
S e n n . [j . l ü d i .]

M Ü N S I N G E N  ( H E R R E N  v on ) ,  t  R itte rg e 
schlecht des K ts. Bern, das sich nach  dem  gleichna
m igen O rt benann te , do rt eine B urg besass und  in Bern 
v erb u rg ert w ar. W appen  : ein gekrön ter Löwe. — 
N i k l a u s ,  R itte r , R a tsh err  in  Bern, Schultheiss daselbst 
1284. V ielleicht sein Sohn w ar —  N i k l a u s ,  A bt zu 
W agenhausen (Thurgau) 1308, 1318. —  Vergl. F B B .  — 
S te ttie r  : Berner Geschlechter (Ms. der S tad tb ib i.). —

v. M ülinen : Beiträge  I I I .  — v. Mülinen : Helvetia 
sacra,'I ,  127. [ J .  L ü d i .]

M Ü N S T E R  (rom . M u s t a i r )  (K t. G raubünden, Bez. 
und Kreis M ünstertal. S. GLS). Dorf, Gem., Bene- 
d ik tinerinncnk loster (St. Jo h an n  B apt.). Dessen k aro 
lingischer U rsprung  is t durch die Forschungen von 
D ürrer und  Zemp erwiesen. U rspr. hiess das K loster 
Tuberis und w ar ein D oppelkloster fü r M änner und 
F rau en  (ca. 900-1150). Im  12. Ja h rh . verschw anden die 
Mönche u n d  m it ihnen der a lte  Nam e Tuberis. Das 
K loster hiess von n u n  an  M ünster (m onasterium ). Seine 
B lütezeit fä llt ins 13. Ja h rh . ; anfangs dieses Ja h rh . 
h a tte  M. ein grosses W under : die b lu tende  H ostie , das 
sog. hl. B lut von M. Dies geschah zur Zeit der A ebtissin 
Adelheid von Neifen. Zu ih rer Zeit stifte te  der P riester 
Johannes aus M. das Hospiz zu S ta. M aria. Im  14. und
15. Ja h rh . ist ein N iedergang des K losters festzustellen . 
D am als nah m  der E influss der Schutzvögte, der 
H erren  von M atsch, zum  Schaden der bischöfl. A u to 
r i tä t  im m er zu. In  den K äm pfen zwischen den Bischöfen 
und den M atsch erw ählten  sich die N onnen (1421) die 
Herzöge von (E sterreich als Schutzvögte. Die Frage 
dieser K astvogtei w urde ein M itgrund zum  A usbruch 
des Schw abenkrieges in G raubünden , denn 1490 w ar 
sie an  K aiser M axim ilian übergegangen. Das K loster 
w urde zum  H a u p tq u a rtie r  der bündn . H eeresleitung 
1499, nachdem  es vorher vom  Feinde zerstö rt worden 
w ar. N ach dem  F rieden von Basel begann die W ieder
herstellung  ; die m eisten heu tigen  Gebäude stam m en 
aus dieser Zeit. Die R efo rm ation  verschonte  das 
K loster, ab er in  der G egenreform ation entging es m it 
k napper N ot der A ufhebung wegen seiner schlim m en 
Z ustände. Neues Leben erw achte im  17. Ja h rh . u n te r  
den A ebtissinnen U rsula K arl von H ohenbalken und 
Maria von P la n ta . Im  17. Ja h rh . gew ann die öste r
reichische S ch irm herrschaft im m er grösseren Einfluss 
au f die B esetzung der leitenden  A em ter im  K loster ; 
auch im  B istum  Chur nahm  dieser E influss zu, sodass 
es schliesslich zum  V erkauf des M ünstertales an (Ester- 
reich (s. un ten ) kam . Die K astvog tei (Esterreichs 
w urde neuerdings b es tä tig t, auch nachdem  das M ün
ste rta l frei gew orden w ar, u n d  dauerte  bis zu den 
K riegsjahren  im Gefolge der franz. R evolution , die 
dem  S tift beinahe den U ntergang  b rach ten . 1799 
w urde es von den Franzosen b ese tz t u n d  au sg erau b t. 
Bis 1810 stan d en  dem K loster A ebtissinnen, von da an 
P rio rinnen  vor. Die w eltliche V erw altung besorgte ein 
vom  Bischof von Chur e rn an n ter P ro p s t (seit dem 
13. Ja h rh . ein G eistlicher). H eute  besitz t das K loster 
eine E rzieh u n g san sta lt fü r M ädchen.

Die Gesch. der Gem. M . is t ganz m it derjenigen des 
K losters v e rk n ü p ft, das auch fü r ihre kirchlichen 
Bedürfnisse au fkam . Seinem  E influss is t es zu ver
danken, dass M. als einzige Gem. im  M ünstertal k a th o 
lisch blieb. Das Gericht M ünstertal um fasste das ganze 
gleichnam ige T al m it den Gem. Cierfs, F u ldera, Val- 
cava, S ta . M aria und M. Noch im  15. Ja h rh . b ildete  das 
ganze Tal eine ökonom ische E inheit. L andesherr war 
der Bischof von Chur. E r ü b te  die Ju d ik a tu r  durch  
eigene G otteshausrich ter aus. Die ä lte sten  Talgesetze 
da tie ren  von 1427. M. b ildete  eine G erichtsgem . des 
G otteshausbundes. Die R eform ation  gew ann beinahe 
das ganze Tal fü r sich ; deshalb beschloss Bischof 
U lrich V II. von Federspiel, seine R echte  am  Tale an 
K aiser K arl VI. ab zu tre ten  (1728). Der Tod des 
Bischofs vereite lte  dam als den P lan , aber 1734 kam  
der V ertrag  zustande , um  den K aufpreis von 17 000 
rh . fl. Als die I I I  B ünde au f Um wegen von den Ver
handlungen  erfuhren , nahm en  sie dagegen Stellung. 
Den M ünstertalern  selbst sollte der A uskauf um  diese 
Sum m e g e s ta tte t  w erden. D urch V ertrag  von 1748 
w urde das Tal den B ündnern  re s titu ie rt. —  Vergl. Jos 
Zemp und  R . D ürrer : Das Kloster St. Johann zu M .  (in 
M itteilungen der Ges. zur E rhaltung hist. K unstdenk
mäler, N. F . V -V II, m it L it.). —• P . F offa : Das bündn. 
M ünstertal. [A, v. C.]

M Ü N S T E R  oder B E R O M Ü N S T E R  (K t. Luzern 
A m t Sursee. S. GLS). Gem. und  Flecken ; altes Chor
herren stift (Beronis M onasterium , B erona). W appen  
des Stiftes : in R o t ein au f goldenem  Schrägrechtsbai-
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ken schreitender goldener Löwe ; des Fleckens : das
selbe, ohne Löwe. Das G otteshaus M. w urde vom  G ra
fen Bevo von Lenzburg um  das J a h r  980 als E igen
kirche und -K loster zu E hren  des hl. Erzengels Michael 
gegründet. N ach der ä lte sten  U rkunde vom  9. II. 1036 
h a t ein N achkom m e Beros, G raf U lrich II .,  die Stif
tu n g  zum  zw eitenm al reich do tie rt, so dass sie das sog. 
M ichelsam t und B esitzungen von den U rkan tonen  bis 

in den Sund- und  Breisgau um fasste. 
Die geistliche Genossenschaft lebte 
zuerst nach kanonischer Regel, seit 
dem  A nfang des 13. Ja h rb . aber als 
w eltliches C horherrenstift. Die Schirm 
vogtei ü b te  die Fam ilie der G ründer ; 
diese selbst ste llten  dann ihre E igen
kirche u n te r den Schutz des Kaisers ; 
durch  die Schirm briefe der K aiser 
H einrich  I I I .  (1045), F riedrich  I. B ar
barossa (1173), F riedrich  I I .  (1217) 

und Rudolfs von H absburg  (1273) w urde sie eine Reichs
kirche. Beim A usste rb en  der L enzburger 1173 ging die

Vogtgewalt durch E rbschaft an die K iburger, 1264 an 
Habsburg-CEsterreich über. Die K iburger m issbrauch ten  
ihre Gewalt und  v e rb ran n ten  das S tift 1217 und 1250, so 
dass P ap st und  K aiser e inschritten . Die H absburger w a
ren besonders bestreb t, die Schirm vogtei in L andeshoheit 
um zuw andeln. P ro p st Jak o b  von R inach (1313-1362) 
ordnete 1326 die innern  V erhältnisse des Stiftes durch 
besondere S ta tu te n . Aber im m er m ehr verlor es den Cha
rak te r  der R eichsunm itte lbarkeit und w urde zur Versor
g u n g ss tä tte  fü r den österreichischen D ienstadel. Infolge 
der K äm pfe der H absburger m it den Eidgenossen h a tte  
es wieder durch  V erw üstungen und B randschäden (so 
1352 und 1386) schwer zu leiden und geriet dadurch  in 
b itte re  N ot, die indessen durch  die Inkorporation  
ertragreicher K irchen etw as gem ildert w urde. Im  Jah re  
1400 w urde das freie W ah lrech t des P ropstes dem 
habsburgischen K astv o g t verliehen. — Das J a h r  1415 
b rach te  fü r das S tift eine gänzlich v e ränderte  R ech ts
stellung: M ünster und das um liegende M ichelsam t
kam  durch  die E roberung  des Aargaus an  Luzern und 
dam it 1420 auch  die Schirm vogtei. U n te r P ro p st Jo s t 
von Silenen w urde das gegenseitige V erhältn is 1469 
v ertrag lich  geregelt. Das vom  H ause H absburg  über
kom m ene Privileg, P ropste i und  K anon ikate  zu be
setzen, Hess sich der R a t von Luzern 1479 durch  P ap st 
Sixtus IV . bestätigen . Luzern ü b te  seine H oheitsrechte 
durch den L andvogt des M ichelsam tes aus.

Der Flecken M. h a tte  gewisse städ tische  F reiheiten  : 
Burg- und M ark trech t, A m m ann und  R a t. Der P ropst

n an n te  sich, freilich oft u n te r  W iderspruch Luzerns, bis 
1798 « H err von M ünster » ; sein V ertre te r h a tte  auch 
beim  B lu tgerich t M itw irkungsrecht. Mit P ro p s t Jo s t 
von Silenen (1469-1482) schliesst die « grosse Zeit » des 
S tiftes, w ährend der diese P rä la tu r  auch  über die 
Grenzen seines Gebietes h inaus B edeutung h a tte . Vom 
Beginn des 16. Ja h rh . an  standen  in  der Regel Luzerner 
P a triz ie r an seiner Spitze. Seit 1509 is t die berühm te  
A uffahrtsprozession in M. nachw eisbar.

Die S türm e der R eform ationszeit Ü berstand das 
S tift glücklich, dank dem  um sichtigen P ro p ste  U lrich 
M artin  (1517-1557), einer Reihe strenggläubiger K a
noniker und n ich t zu le tz t der W achsam keit des R ates 
von L uzern . Je  m ehr ab er das S taatsk irch en tu m  
ersta rk te , desto häufiger w aren K onflikte, besonders 
m it den päpstlichen  N untien , ü ber W ahl und E in se t
zung (Inv es titu r) der P röpste  und C horherren. T üchtige 
P röpste  w ussten  indessen das S tift auch durch  die 
gefährlichen Zeiten der beiden V illm ergerkriege h in 
durchzusteuern . Im  17. und 18. Ja h rh . e rfreu te  sich die 
kirchliche K unst im  Stifte  einer vorzüglichen Pflege.

1606 w urde das herrliche 
Chorgestühl begonnen, 1623 
der N eubau der L eutkirche 
zu St. S tephan  in Angriff 
genom m en (m it gleichzeiti
gen w ertvollen G lasgem äl
den), dann  folgten u .a .  die 
E rgänzung  des K irchenge
läu tes und  die Aeuffnung 
des Silberschatzes durch 
eine Reihe von A ugsburger 
A rbeiten . E inzelne S tifts
m itglieder m achten  reiche 
Vergabungen an KuTistge- 
genständen . D am als en t
standen  auch  die ersten 
M ichaelspfennige u. W ap
penkalender des S tiftes. 
P ro p s t Ludwig B ircher 
(1609-1640), der H isto rio 
graph  seines G otteshauses, 
bem ühte  sich um  H ebung 
der a lten  Stiftsschule. Un
te r  P ro p st Dr. W ilhelm  
Meier (1640-1674) b lüh te  
das kirchliche Leben so, 
dass der päpstliche N untius 
Federico Borrom eo 1656 
beim  Besuche des Stiftes 
das W ort p räg te  : Berona 

altera Roma ! — Im  Flecken M ünster, in dem  am  12. 
m . 1764 ein B rand 94 H äuser zerstö rte , b lüh te  im
18. Ja h rh . auch  das K u n sthandw erk , besonders die 
Goldschm iedekunst (die Dangel und  Schlee) und  die 
Töpferei (Andreas Dolder).

Infolge der helvetischen S taatsum w älzung  verlo r das 
S tift neben den H oheitsrech ten  u. der Selbstverw altung
u. a. den grössten  Teil des Silberschatzes. Von 1800 an 
w urde jäh rliche  R echnungsablage an  die R egierung 
verlang t. 1806 h a tte  es an G rundbesitz  n u r noch 
20 Ju c h a rte n  L and und  957 Ju c h a rte n  W ald. Auf 
G rund des W essenbergischen K onkordates w urde es 
1806 zu einer V ersorgungsansta lt fü r a lte  und kranke 
Geistliche. 1842 beschloss die R egierung eine jährliche 
Abgabe des Stiftes von 16 000 F r. an die sog. Geistliche 
Kasse, die 1862 sogar au f 33 000 F r. anstieg  ; 1848 
h a tte  es an die K osten  des Sonderbundskrieges 571 428 
F r. n. W . zu en trich ten , gleichzeitig w urde es u n te r  
S taa tsverw altung  gestellt ; 1852 droh te  ihm  die Säku
larisation . E rs t 1890 erfolgte au f dringende V orstellung 
des S tiftskap itels eine E n tla s tu n g  ; 1895 erhielt es 
wieder Selbstverw altung  u n te r  s taatlich er O beraufsicht. 
1866 w urde die a lte  S tiftsschule zu einem Progym nasium  
und einer Realschule ausgebau t. Gegenw ärtig bestehen 
18 K anon ikate  und 10 K aplaneien . Der S tiftsp ro p st ist 
n ich t infu liert. Noch heu te  besorgt das S tift die Seel
sorge in 10 Pfarreien . U n te r den Pröpsten  von M. ragen 
ausser den genannten  hervor : die D ichter Hesso von 
R inach und  R udolf von Liebegg, die G eschichtschreiber

îN r^ p c ifc t , ,nuY X jptipt

Dor Fleckon u. das Stift Münster um 1654. Nach einem Kupferst ich von Matlh.  Merlan.



MÜNSTER MÜNSTER-GRANFELDEN
D ietrich  Sarto r, H einrich Truchsess von Diessenhot'en 
und  H einrich  G undelfingen, der B uchdrucker Elias 
H elye, sowie anfangs des 19. Ja h rh . der P ro p st und 
G eneralv ikar Göldlin von T iefenau (s. die b e tr. A rt.). 
T aufreg iste r seit 1580, Ehe- u . Sterbereg  seit 1583.

Bibliographie. L L . —  L L H .  —■ M erian : Topogr. 
Helvetiae. — Gfr. 1844 ff. — UBer. — Segesser : Bechts- 
qesch. I u. I I .  — v. M ülinen : Helvetia sacra I. — 
M. Riedw eg : Gesch. des Kollegiatsstiftes M . — Denk
schriften  des S tiftes an  den Grossen R a t 1848 und 1890.
— J .  V. Herzog : Das Jahrzeitbuch des Chorherrenstiftes 
M . —  J .  B ölsterli : Die Urbarien des Stiftes M . — 
J .  W . L. Aebi : Die Buchdruckerei M . —  A. Inw yler : 
Die M ichaelspfennige des Stiftes M . (in B S N  1898). — 
M. E sterm an n  : Stiftsschule. — Derselbe : Die S tifts-  
W appenkalender. — Derselbe : Die Stiftskirche und ihre 
K unst- und  Kultgegenstände. —  Derselbe : Die Grün
dungslegende des Stiftes M . —  Derselbe : Topographie 
des Stiftes M . — B. Fleischlin : Propst Göldlin von 
Tiefenau. — A u s dem Leben eines geistlichen Ortes (in 
M onat-Bosen  22). —  Studien und Beiträge I I , 212-302.
— Viele lokalgcschichtl. S tud ien  von B ra n d ste tte r  in 
M ünsterer Zeitung  1909 IT. —  K . A. K opp : Die Stifts- 
bibliothek. — Derselbe : Zur Geisteskultur des Stiftes im  
Zeitalter des H um anism us. — K. L üto if : Beiträge zur 
S tifts  geschickte bis 1420 (in Z S G , Z S K , Gfr. 1921 IT.). — 
J .  T roxler : Die Mittelschule M ünster 1860-1916. — 
Derselbe in A H S  1926. —  H eimatkunde des St. M ichels
amtes 1927 ff. —  R. I-Ienggeler im  Einsiedler Kalender 
1926. —• A. D orm ann : Der A u ffahrtsum ritt in  M ünster.
— IU ustr. Führer. [J. T.]

M Ü N S T E R  (K t. W allis, Bez. Goms. S. GLS). Gem.
Pfarrdorf, H a u p to rt des Bez. —  I. Gemeinde. E ine 
U cberlieferung lässt B enediktiner (!) von In te rlak en  in 
M. ein M onasterium  gründen und d am it dem  O rte den 
neuen N am en geben. Der a lte  W eiler K um m en m ag 
noch an die ä lte ste  Siedelung erinnern . Im  M itte lalter 
wechseln die schriftlichen Form en Conches und  M onaste
rium  (1235). F rü h er w ar E rnen  H a u p to rt des Zendens ; 
von 1447 an  wechselten E rnen  und M. ab als H a u p to rt 
und Sitz des jäh rlich  gew ählten Meiers ; von 1595 an 
gew ann M. das U ebergew icht. 1361 h ielten  die L an d 
leute ihren  Bischof G. Tavelli in  M. ach t W ochen h in 
durch  gefangen, wohl in dem  sta ttlich en  Iio lzhause, das 
zur bischöflichen Tafel gehörte. 1419 sam m elte J .  Mi- 
nichow, K aplan  in M., in Eile 200 M ann, zog dem  b e
d rän g ten  Th. R iedin zu Hilfe und schlug die B erner bei 
U lrichen. Anfangs des 16. Ja h rh . zog ein Zweig der 
Fam ilie  von R ied m atten  von Visp nach  M., von wo aus 
sie dem  L ande 5 Bischöfe und m ehrere hohe S ta a ts 
beam te schenkte  (F am ilien rek to ra t, A ltar und A ndenken 
in der K irche von M.). Satzung  über die Alp E gina 1391 ; 
erste B auernzunft 1468 ; G em eindesta tu ten  1540 ; In 
v e n ta r  der G em eindeschriften von 1578 ; m it Geschinen 
Ablösung der K irchen- und P fründezehn ten  1597 ; 
R ück k au f der Prim izen 1879. Bevölkerung : 1715, 
295 E inw . ; 1802, 381 ; 1920, 460.

I I .  Kirche. Die K irche U. L. F . w ird 1235 genannt, 
die P farre i 1247. 1426 sind in M. drei P riester. Glocken
tu rm , Chor und  Sakristei w erden 1491 über a lten  U n te r
lagen aufgebau t, das Schiff 1666 und 1750 ausgebaut. 
Der H ochaltar, ein w ertvolles K unstw erk  der S p ä t
gotik , w urde 1507 vom  L uzerner M eister J .  J .  Keller 
geschn itzt. A uf dem  Hügel ü ber M. s te h t die k irchen
ähnliche St. A ntoniuskapelle, dorfabw ärts die spä tgo 
tische St. Peterskirche, 1309 genann t, nach  der Chronik 
urspr. die P farrk irche  von Obergom s. In  der U m gebung 
w aren einst Beginen (1405), m ehrere E insiedler im 
Moos, K um ben und  Low igraben (1367). E rstes T auf
buch 1604 ; S terbebuch  1602. Von der M utterk irche M. 
tren n ten  sich als P farreien  : Biel m it Gluringen 1678 ; 
R odungen  1695 ; Obergestelen 1738 ; Oberwald 1767 
und U lrichen 1868. —  G rem aud I -V III . —  O rtsarchiv .
—  A rt. Goms. [l . Mr.]

M Ü N S T E R , S e b a s t i a n , H ebraist und Kosmo-
graph , * 1489 in N ieder-Ingelheim , stu d ierte  in I-Ieidel- 

I berg (1505 F ranziskaner), 1509 m it Pellican in R ufach
i. E . und in Pforzheim , h ierau f in Tübingen u n te r  
M elanchthon, R euchlin  und  Stöffier ; Prof. des H ebräi
schen daselbst und  freiw illiger D ozent fü r Astronom ie

und K osm ographie 1524-1527, w urde 1528 durch  Oeco- 
lam pad an die Basler U n iversitä t als L ehrer des H eb rä i
schen berufen , begab sich nach  E in führung  der R efor
m ation  in Basel fü r kurze Zeit nach W orm s, t r a t  jedoch 
bald aus dem Orden aus u. k eh rte  1529 endgültig  nach 
Basel zurück, als Profes
sor fü r orientalische Spra
chen und M athem atik . Das 
H au p tw erk  M ünsters is t 
seine Cosmographie oder 
Beschreibung aller Lender 
durch Sebaslianum  M ün- 
sterum... (gedr. in Basel 
durch  H einrich P e tri im  
Ja h re  1543), t  in Basel 
1552. —  Vergl. L L .— Athc- 
nae Bauricae. —  A D B . —
W olf : Biogr. —  C. R oth  
und Ph . Schm idt : Hand
schriftenproben. [C. Ro.]

M Ü N S T E R ,  E r n s t  
(K arl H einrich), 1845- 
1927, von G lückstad t 
(Schleswig-Holstein), In 
genieur, B ürger von St.
Gallen 1893, O beringe
n ieur des Kreises IV  der
S. B. B. 1902, technischer 
D irek tor des Kreises IV
1907-1922, leitete  alle grossen A rbeiten seines Kreises] 
nam entlich  den B au des R ickentunnels und  des R o
senbergtunnels. — St. Galler Tagblatt 1927, Nr. 2 1 .— 
B ürgerbuch. [nt.]

M Ü N S T E R - G R A N F E L D E N  (franz. M o u t i e h -  
G r a n d v a l )  (K t. Bern, Bez. M o u tirr 
oder M ünster. S. GLS). Gem. und  Be
z irk sh au p to rt, früheres K loster, ehe
m alige P ropste i. W appen  : in R o t ein 
weisses K irchenportal. Villa monasle- 
riensis  1148 ; Grandisvalle 1160 ; M o
nasterium  1225 ; M ünster in  Grand
feld 1464.

Das Kloster. U n te r der R egierung 
D agoberts (628-638) schenkte der H er
zog des Elsasses der A btei Luxcuil 

zur G ründung eines K losters G üter im  B irstal, die 
durch  einige Mönche von L uxcuil u n te r  der L eitung  des 
B ruders F ridoald  ausgerodet und Grandisvaliis oder 
G randval g enann t w urden. Der erste A b t des K losters 
w ar der hl. G erm anus. Im  9. Ja h rh . verliessen die 
Mönche die Regel des hl. Colum ban und nahm en die
jenige des hl. B enedikt an . Das K loster besass 866 die 
cella oder das P rio ra t Verm es, Nugerol, die Kapelle 
Illingen, die D örfer Som beval, T avannes, C ourrendlin , 
V icques, den H of M iécourt und  einen D inghof in Sigols- 
heim  (Eisass). In  der Folge erw arb es fü r die Tafel der 
B rüder noch die cella S t. Im m er, P éry  und Reconvilier. 
Im  8. Ja h rh . w urde im K loster eine Schule eröffnet ; 
darin  u n te rrich te ten  u. a. : Iso, von S t. Gallen, f  871, 
und sein N achfolger H ilperich, ein be rü h m ter R echner. 
Im  9. und 10. Ja h rh . w aren die Grafen des E lsasses und 
des Sundgaus, des N am ens L iu tfried , als A chte und 
Laien, H erren  der A btei ; diese ging an den K önig von 
B urgund über, w urde aber von R udolf I I .  L iu tfried  I I I .  
zum  E igen tum  gegeben. K aiser O tto  I. sp rach  967 in 
V erona das K loster m it seinen D ependenzen K önig K on
rad  von B urgund zu ; dessen Sohn, R udolf I I I .  schenkte 
es 999 dem  Bischof von Basel. Dies w ar der Beginn 
der weltlichen Gewalt der Bischöfe von Basel im  Ju ra . 
Obschon diese Schenkung 1040 von K aiser H einrich I I I .  
b e s tä tig t w urde, ferner 1049 von P ap st Leo IX ., 1146 
von E ugen I I I .  und  1160 von K aiser Friedrich  I., 
w eigerten sich die A btei und das K apite l, die R echte 
des Bischofs anzuerkennen . Vor 1146 w urde die A btei 
in ein K apite l von w eltlichen Chorherren um gew andelt ; 
es erhielt 1179 von P ap st A lexander I I .  die B estätigung  
seiner a lten  U nabhängigkeit und seiner Privilegien. 
E rs t 1210 w urde der Bischof von Basel H err der P rop
stei. Seither ü b te  er im  M ünstertal seine H errschafts
rechte  aus, doch blieb die G erich tsbarkeit dem  P ro p st

Sebast ian Münster.
Nach einem P o r t r ä t  von Job.  Jak .  
Haid  (Schw. Landesbibi.  Bern).

«
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und dem  K apite l. Die K astvogtei gehörte im 12. Ja h rh . 
w ahrsch. den H erren  von P firt und ging offenbar 
vor >1210 an  den Bischof über. Der P ro p st von M. 
w urde 1342 zu einem  Bund zugelassen, der au f zehn

Ja h re  zwischen den S täd ten  Bern, Biel, N eu enstad t und 
dem  Grafen von N euenburg  geschlossen w orden w ar. 
P ro p s t Je a n  de Villars erh ie lt 1404 das B urgrech t in 
Solothurn  ; dieses blieb bis zur R evolution  von 1798 
bestehen . Das K ap ite l flüch tete  sich vor der R eform a
tion  1533 nach  So lo thurn  und 1534 endgültig  nach 
Delsberg. D ort blieb es bis zur Vereinigung der rau- 
rachischen R epublik  m it F rankreich  (1793) und  liess 
sich h ierau f in  Solothurn  nieder, wo es von der französi
schen Invasion ü b errasch t w urde. Dies b edeu tete  sein 
Ende.

Das M ünsterta l, genannt P ropste i M .-Granfelden, 
um fasste das gegenw ärtige Gebiet von M., m it A usnahm e 
des K losters Bellelay und  der Dörfer L ajoux  und  Les 
Genevez. Bis 1646 w ar es in sieben mairies e ingeteilt : 
Dachsfelden, M alleray, Court, M ünster und  Sornetan , 
welche die p ro tes tan tisch e  P ropste i Sur les Roches 
b ildeten  ; Courrendlin und Corban b ildeten  die k a th o li
sche P ropste i Sous les Roches. Die P ro p ste i t ra t  ins 
B urgrech t m it Basel 1407, m it Solothurn  1462. Sie 
erh ie lt 1430 von Bischof H ans von F leckenstein  einen 
F reiheitsbrief. Der Nachfolger bestim m te 1461 im R o
del der P ropste i die R ech te  des K apite ls und diejeni
gen der Leute der P ropste i. Der plaid  général t r a t  
zweim al jäh rlich  in M. zusam m en ; er e rn ann te  den 
B annerherrn , der nach  1530 die bürgerliche Gewalt m it 
seinen m ilitärischen K om petenzen vereinigte. E in  K on
flikt en ts tan d  1486 über das A m t des P ropstes ; H ans 
Pfyflfer, von Sursee, w ar vom  K apite l e rn an n t worden, 
aber H ans Meyer, B ürger von Bern und  P fa rrer von 
B üren, vom  P ap ste . Die B erner nahm en P a rte i für 
ihren B ürger und en tsan d ten  etw a tau sen d  Mann in 
die P ropste i (s. A rt. M e y e r ). Am 29. IV. 1486 tra t  die 
P ropste i ins B urgrech t m it Bern. Dies bedeu tete  eine 
V erm inderung der S o u v erän itä t des Fürstb ischofs von 
Basel. Die R eform ation  w urde von Farei und A ntoine 
From en t gepredigt ; in ih rer Folge ü b te  Bern ein Auf
sich tsrech t in religiösen und E hefragen der P ro p 
stei aus. Die R echte der Angehörigen der P ropste i und 
ihr B urgrecht m it Bern w urden 1706 u n te r  der D rohung 
der heroischen T ruppen  b es tä tig t, als sich B annerherr

H enri V isard weigerte, dem  neuen Bischof H ans K onrad 
von R einach den H uldigungseid zu leisten, bevor dieser 
die F re iheiten  der P ropste i an e rk an n t h a tte . Als Joseph 
von R oggenbach seine S taa ten  verlassen h a tte , gaben 

sich die A ngehörigen der 
P ropste i eine Verfassung 
u n d  ernan n ten  einen V er
w altu n g sra t, der vom  B an
nerherrn  p räsid ie rt w urde ; 
dieser regierte  das Land 
bis zur französischen In 
vasion vom  15. x n .  1797.

Die S tiftsk irche s tand  
u n te r  dem Schutz des hl. 
G erm anus und des hl. R an- 
doald ; die K o lla tu r der 
dem til. P e tru s gew eihten 
P farrk irche w urde vom  
K ustos des K apite ls au s
geüb t. Bis zur R eform a
tio n  w ar M. ein sehr b e 
such ter W allfah rtso rt. Es 
besass 1148 ein Hospiz; ge
gen E nde des 12. Ja h rh . 
u n terh ie lt das K apite l 
Schulen m it Theologie
kursen . M. h a tte  1356 
u n te r  dem  E rdbeben zu 
leiden ; es w urde 1269 von 
R udolf von H absburg , so
wie 1499 teilweise von den 
K aiserlichen eingeäschert. 
Die S tiftsk irche w urde eine 
Beute der F lam m en ; 1503 
w iederaufgebaut, zerfiel sie 
im  L au f des 16. Ja h rh . Die 
katholische K irche w urde 
1871 eingew eiht. Taufre- 
g ister seit 1678, E heregi

ste r seit 1677, S terberegister seit 1712. Sehr alte  G lasin
dustrie  ; die U hren industrie  w urde im  19. Ja h rh . einge
f ü h r t .— Vergl. F . Chèvre : Notice sur l’abbaye et chapi
tre de M . — Jecker : M outier et la prévôté. — T rouillat.
—  P ius K istler : Das Burgrecht zwischen Bern und dem 
M ünstertal. —  E . K rieg : Vieux papiers, vieilles choses.
— A. D aucourt : Études sur l’hist. de la Révolution  (in 
A S J)  —  C. FoIIetête : La prévôté de M .-G . — W . 
Merz : Die A nfänge des K l. M .-G . (in Das Schloss Z w in 
gen im  Birslal). [ P .  O .  B e s s i r e .]

M Ü N S T E R  LI IMG EN (K t. T hurgau , Bez. K reuzlin- 
gen, O rtsgem . Scherzingen und  L andsch lach t. S. GLS). 
Ehem aliges F rau enk loster am  Bodensee, je tz t  K an to n s
sp ita l und  k a n t. I r ren a n s ta lt ; k a th o l. K irchgem einde. 
In  der B ucht östlich der Ir ren a n s ta lt w urde ein P fah l
b au  aus der jü n g ern  Steinzeit en td eck t, und  d irek t vor 
der A n sta lt, 200 m  vom  Ufer, stehen Pfähle von einer 
zw eiten Siedelung, w orauf sich anscheinend 6 H ü tten  
befunden haben . A eltester N am e : M unsterlin  (1125, 
1201) oder M onasteriolum  (1150, 1155), was beides 
K lösterchen b ed eu te t ; die durch  falsche Analogie e n t
standene Form  M ünsterlingen  findet sich zuerst 1248.

W appen : in R o t ein silbernes M alteser
kreuz. Das K loster w urde au f der zu 
Scherzingen gehörigen H albinsel, wo 
je tz t  die Irren a n s ta lt s teh t, gegründet, 
nach einer n ich t ganz unw ahrschein li
chen Sage von einer englischen P rin 
zessin Angela, T och ter K önig E duards
I. Als sie ih ren  B ruder, den A bt Gre
gor von E insiedeln (964-996), besuchen 
wollte, habe sie in S tu rm esno t auf 
dem  Bodensee gelobt, wo sie das Land 

erreichen w ürde, ein K loster zu gründen . Die ä lteste  
U rkunde b e rich te t, dass 1125 in M. N onnen w ohnten , 
nachdem  Bischof G ebhard I I I .  (reg. 1084-1110) ein 
Sp ital von K onstanz  do rth in  verleg t h a tte . Sodann er
schein t M. 1155 als Besitz der D om kirche K onstanz ; 
w ann es sich davon abgelöst h a t,  is t u n b ek an n t. K ast- 
vögte w aren die F reiherren  von Klingen bis 1288, wo 
sich das K loster von ihnen  loskaufte. Um diese Zeit

Münster, Mitte des 19. Jah rh .  Nach einer A quat in ta  von Winterlin .
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stan d en  die N onnen als A ugustinerinnen u n te r  einer 
M eisterin (m agistra), nach  1498 u n te r einer Props tin. 
Das S tift b lü h te  durch V ergabungen diesseits und jen 
seits des Sees au f und zählte  1309 schon über 50 F rauen . 
Im  14. Ja h rb . scheinen die N onnen vorübergehend 
einen Teil der V orschriften  des D om inikanerordens an 
genom m en zu haben . W ährend  des K onstanzer Konzils 
söhnten  sich 1418 K aiser Sigism und und H erzog F ried 
rich  m it der leeren Tasche in M. aus. W as aber C. F . 
Meyer in P lautus im  Nonnenkloster aus derselben Zeit 
e rzäh lt, b e ru h t n ich t au f einem  überliefe rten  V orkom m 
nis. Von 1524 an  fand  die R eform ation  E ingang, und 
zahlreiche N onnen v e rh e ira te ten  sich. Allein die k a th o li
schen O rte s te llten  1549 durch  h ieher v ersetz te  Bene- 
d ik tinerinnen  aus E ngelberg das K losterleben wieder 
her. N unm ehr w urde die Regel des hl. B enediktus einge
fü h rt, die Oberin erhielt den T itel A ebtissin. V isitator 
w urde 1553 der A bt von E insiedeln an  Stelle des Bi
schofs. Die A ebtissin  M agdalena P e ter (1554-1611), 
u n te r  der das K loster einen grossen Aufschw ung nahm , 
liess den R eform ierten , um  sie aus der K losterkirche zu 
en tfernen , in Scherzingen eine eigene K irche bauen, 
welche allerdings erst 1617 fertig  w urde. Im  30jährigen 
Krieg war M. eine Z u llu c h ts tä tte  fü r viele deutsche Or
denspersonen. Als die Schweden vor K onstanz rück ten , 
floh die A ebtissin  M aria L andenberg  m it den Nonnen 
nach  Bregenz. Gegep 800 Soldaten q u a rtie rte n  sich in 
M. ein ; nach  ihrem  Abzug fanden  die F rauen  eine 
Schar aufständ ischer B auern  im K loster,d ie jedoch von 
kaiserlichen T ruppen  verscheuch t w urden. Die A ebtis
sin B eatrix  Schm ied verlegte das K loster vom  Ufer 
weg au f L andsch lach ter Gebiet (N eubau 1709-1716), 
wobei das alte  H aus abgebrochen w urde. Eine R osen
kranzbruderschaft en ts tan d  1655, eine Skapulierbruder- 
schaft 1693, um  1740 eine B ruderschaft zu E hren  der 
hl. H erzen Jesu  und M ariae ; 1780 w urde die ewige An
b e tung  eingeführt.

Im  18. Jahi-h. erfreu te  sich das S tift eines grossen 
W ohlstandes ; es besass die niedere G erich tsbarkeit in 
U ttw il, L andsch lach t, Scherzingen u n d  B ottighofen . 
Zu Beginn des 19. Ja h rb . geriet es du rch  die K riegslasten 
und nam entlich  durch den V erlust der schwäbischen 
Besitzungen infolge der S äkularisa tion  (1803) in Schul
den. 1836 kam  es u n te r  s taatliche  V erw altung und 
m usste  von 1839 an Irre  und andere K ranke in seine 
R äum e aufnehm en. Bei der A ufhebung des K losters 
(27. VI. 1848) zog die le tz te  A ebtissin N icolaa B ernarda  
H uber m it dem  K onvent nach  der R eichenau. A uf dem  
P la tz  des a lten  K losters am  See en ts tan d  die kan tonale  
Irren a n s ta lt ; das neue K loster w urde zum K an to n s
sp ita l. —  Die K losterk irche zu den H l. R em igius und 
W alburga is t seit dem  M itte lalter zugleich P farrk irche 
fü r Scherzingen, B ottighofen  und  Illighausen, seit 1617 
noch fü r die K atho liken . Als Illighausen seine eigene 
K irche benützen  wollte, w urde es 1313 durch das b i
schöfliche H ofgericht wieder der K losterk irche zuge
wiesen. In der R eform ation  d iente sie einige Jah re  
ganz dem  neuen G lauben, 1533-1617 beiden K onfessio
nen, hernach  w ieder dem  k atho l. K u ltu s allein. Ih r 
Inneres ist durch  den barocken N eubau von 1716 h e r
vorragend schön gew orden. K irchenbücher seit 1800.
—  Vergl. K eller und  R einerth  : Urgesch. des Thurgaus. 
—- T U . —  Thurg. N bl. 1853 und 1855. —  P u p . Th. —  
K uhn  : Thurgovia Sacra. — P. Gail Morel! in T B  8 .
— A. Biichi : Tridentin . Reform der thurg. Klöster (in 
Z S K  I ) .  —  ZG O  7 1 ,  p. 1 9 9 .  —  A. L eutenegger : K reuz
ungen. — R ahn  : Architekturdenkm äler. —  F ritz  Gysi : 
E ntw icklung der kirchl. Architektur. — Kreis : Die thurg. 
Krankenanstalten (Thurg. Jahrbuch  1 9 2 8 ) .  [ L e i s i .]

M Ü N T S C H E M I E R  (franz. M o n s m i e r ) (K t. Bern, 
A m tsbez. E rlach . S. G LS). Gem. und  D orf in der 
P farrei Ins. M unchim ir  im  12. Ja h rh . ; M unchim er, 
M unschim ier im  13. Ja h rh . ; M onschimier im  \ i .  Jah rh ., 
M inlschemier im  15. Ja h rh . D er m eiste G rund und Bo
den m it den dazugehörigen R echten  kam  schon frühe 
an  das K loster St. Jo h annsen  bei E rlach . Dessen Besitz 
zu M. w urde bereits 1185 durch  den P ap st b e stä tig t. 
A uf u ngenann te  W eise w ar der Z ehnten  des Dorfge
b iets an die B ischofskirche L ausanne gekom m en und 
von dieser den Grafen von N euenburg als Lehen ü ber

trag en  w orden. G raf R udolf I. von N idau schenkte 1230 
diesen Z ehnten dem  gen. K loster. E inen L ehenhof zu 
M. erw arb 1356 der zu E rlach  wohnende reiche Solo
th u rn b u rg er R üdi S efrit-U ebelhart, desgleichen 1362 
den halben  Teil eines dortigen  G utes. Das Sp ital zu 
E rlach  besass h ier ebenfalls einen Zinshof. E in S tre it 
wegen der N utzung  des Rieds bei M. w urde 1478 von 
Bern entschieden ; in den B urgunderkriegen h a tte  Bern 
näm lich  die H errschaft E rlach  und dam it die landes
herrlichen  R echte zu M. erw orben. Das D orf l i t t  1738 
und 1827 u n te r  grossen F euersb rünsten . — F R B .  — 
Spruchbücher im  S taa tsa rch iv  Bern. [ A e s c h b a c h e r . ]  

M Ü N T S C H I ,  f  B ürgergeschlecht der S ta d t Solo
th u rn . H a n s ,  aus W endelsdorf, B ürger 1553. — S tam m 
wappen  : in  B lau ein silbernes durchgehendes T atzen 
kreuz, bew inkelt von 2 goldenen Lilien und  2 goldenen 
S ternen  ; D iplom w appen : in B lau ein silbernes An
dreaskreuz, bew inkelt von 2 gold. Lilien und 2 gold. 
S ternen , da rü b er goldener H erzschild m it schw arzem  
D oppeladler. —  1. W e r n e r ,  1579-1652, Vogt zu F lu 
m enta l 1633, B auherr 1624, Vogt zu K rieg ste tten  1641 ; 
L etz te r des Geschlechtes. — 2. P e t e r m a n n , Sohn von 
Nr. 1, 1615-1648, Vogt zu Falkenste in  1638, H au p tm an n  
in F rankreich  ; erhielt 1643 von K aiser Ferd inand  III . 
einen Adelsbrief. — LL . — G. von Vivis : Bestallungs
buch. ..— S taa tsa rch iv  Solothurn . [v. V.]

M Ü N Z E R .  Eines der ä lte sten  und  angesehensten 
Pa triz iergesch lech ter der S ta d t Bern, das aus F reiburg  
im Breisgau s tam m te, seinen N am en vom  B eruf eines 
M ünzm eisters h a tte  und  sich (nach Ju s tin g er) schon 
um  die Zeit der S tad tg rü n d u n g  in Bern niederliess. 
W appen : im  14. Ja h rh u n d e rt  in Gold ein b lauer B al
ken (nach  v. Mülinen : Beiträge I I ,  198). U. a. besass 
das Geschlecht im 14. Ja h rh . die H errschaften  Hin- 
delbank, H etendorf, W cissenau und B urgistein , durch  
die es in den S tand  der E delknechte  em porstieg. Sein 
grosses Ansehen um die W ende des 13./14. Ja h rh . zog 
ihm  die G egnerschaft des S tad tadels , vor allem  der Bu
benberge, zu. W e r n e r ,  Zeuge 1240. —  C u n o ,  Zeuge 
1268, heroischer Schiedsrichter in der V erm ittlung  der 
Fehde m it F re ibu rg  1295, e rster n ichtadeliger Schultheiss 
der S tad t Bern 1298-1302. Ihm  folgte als solcher sein 
Sohn —  L o r e n z ,  der dieses A m t 17 Ja h re  lang (bis 
1319) in n eh a tte , bis er von Jo h . von B ubenberg ve r
d rän g t w urde. Das Geschlecht erlosch im M annesstam m  
m it W e r n e r ,  te s t.  1391. — Vergl. F R B .  —  v. Müli
nen : Beiträge I I .  — A H S  1903. — A H V B  I I ,  135. 
— S te ttie r  : Berner Geschlechter (Ms. der S tad tb ib i. 
Bern). — N. F. v. Mülinen in Neues Schweiz. M useum  
1795k.—  L L  (m it irrigen Angaben). [H .  Tr.]

M Ü N Z E R ,  T h o m a s ,  kam  im  H erbst (frühestens 
M itte O ktober) 1524 von Basel he r in den K le ttgau , 
hielt sich d o rt etw a zwei M onate im  badischen Dorfe 
Griessen au f (er soll auch  nach  Schleitheim  gegangen 
sein) und legte von d o rt aus wohl den G rund zum 
W iedertäuferw esen u n d  den E rhebungen der K le tt- 
gauer B auern . — B V G S ch . V II. — J .  L oserth  : Die 
Stadt W aldshut und die vorderöst. Regierung... 1523- 
1526."  [ S t i e f e l . ]

M Ü N Z W E S E N .  Die Verfassung von 1848 entzog 
den K an tonen  das M ünzregal, um  es dem  Bunde zu 
überlassen. Die Z entralisa tion  se tzte  dem  bestehenden, 
überaus verw ickelten  Z ustand  im  Münzwesen ein Ende. 
In  der Schweiz z irku lierten  die versch iedenartigsten  
G eldsorten, deren B ezeichnung und  K urs je  nach  der 
Landesgegend w echselten. K antone, S täd te , weltliche 
und geistliche H erren , im  ganzen 56 O brigkeiten, haben 
M ünzen gepräg t und  über 700 verschiedene Geldsorten 
aus Gold, Silber, Billon oder Bronze in U m lauf gebrach t. 
Die im  M itte lalter v e rb re ite ts te  Münze w ar der D enar 
(Pfennig) ; sp ä ter erschienen grössere Sorten : der (riap
p a r i, der B atzen , der Dicken, der Taler, aber vom
16. Ja h rh . bis Ende des 18. Ja h rh . versch lech terten  sich 
das Gewicht und der Feingehalt dieser Münzen. Gold
m ünzen sind vor allem  der Gulden, der D ukaten  und 
seine Vielfachen, die D ublone. Als E inheit der R ech
nungsm ünze galt das Pfund  oder der Gulden.

E in erster Z entralisa tionsversuch  fand  u n te r  der hel
vetischen  R epublik  s ta tt ,  wo m an als E inheit den 
F ranken  zu 10 B atzen angenom m en h a tte . Aber dieser
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V ersuch h a lte  n icht B estand , da  schon u n te r  der Me
d ia tionsak te  die K antone au f diesem  G ebiete wieder 
se lbständ ig  w urden. In  A n b e trach t der Sonderkapitel 
über das M ünzwesen in den A rtikeln  über die K antone, 
seien hier n u r die verseli. P rä g s tä tte n  der Schweiz und 
die M ünzherren erw ähn t, denen ein A bschnitt über das 
eidgenössische M ünzwesen angeschlossen ist.

K eltische M ünzen, die sog. Regenbö genschüsselchen, 
sind in m ehreren  K tn . gefunden worden, ebenso M ün
zen der Sequaner, A eduer und  Allobroger, ohne dass 
eine bestim m te P rä g s tä tte  in der Schweiz nachzuweisen 
w äre. Dagegen kann m an  Goldm ünzen vom  griechischen 
Typus den R ä tie rn  zuschreiben. Die H elvetier p räg ten  
Gold-, Silber- und  Potinm ünzen  in N achahm ung der 
S ta toren  Philipps von M akedonien. In  Avenches fand 
m an  einen Prägestem pel fü r Goldm ünzen. Andere sind 
vom  m assilischen T ypus ; au f einer ist der Nam e Orge- 
torix  zu lesen. N achdem  die R öm er H elvetien  besetz t 
h a tte n , liessen sie in A ugusta R auricorum  und in Vin- 
donissa Münzen prägen ; sie besassen zweifellos auch in 
R ätien  eine M ünzstä tte , wie eine Bronzem ünze von 
H adrian  bew eist, aber ihr S tan d o rt ist n ich t e rm itte lt. 
W ährend  des frühen M ittelalters, bis zum 10./T l. Jah rb ., 
waren au f Schweizer Gebiet m ehrere M ünzstä tten  in 
T ätigkeit, die vom  L andesherrn , dem K önig oder K ai
ser, betrieben  w urden. W ährend dieser Zeit erhielten 
die S ta tth a lte r  des Souveräns, Herzoge oder Grafen 
von A m tes wegen die Befugnis, P räg es tä tten  zu b e tre i
ben. Die finanziellen Vorteile des M ünzrechts bildeten 
eine ih rer H aupteinnahm equellen . Im  Prinzip  w urde 
jedoch  das M ünzregal im  N am en des Souveräns aus
geübt. Aus der Zeit der Merowinger ken n t m an  die 
P räg estä tten  von Lausanne, Avenches, Genf, S t. M au
rice (A gaunum ), S itten , Basel und W indisch. Ih re  N ach
folger, die K arolinger, p räg ten  ihre Münzen in Basel, 
gleich wie die burgundischen Könige, in  Zürich, wo 
die A lam annenherzoge die M ünzstä tte  im  10. und 11. 
Ja h rh . betrieben , ferner in S t. Maurice und Chur. Aus 
der letz te ren  P rä g s tä tte  gingen G oldm ünzen K arls des 
Grossen vor 774 hervor ; sp ä ter ben u tz ten  die Herzoge 
von Schwaben in ih rer E igenschaft als Grafen von R ä 
tien  diese M ünzstä tte .

Vom 10. Ja h rh . an  wurde auch k irchlichen S tiftungen 
und geistlichen W ü rden trägern  vom  K aiser das M ünzre
gal verliehen. Man ken n t zwar verschiedene D aten  von 
M ünzregalverleihungen, doch sind die erhaltenen  Mün
zen ein oder zwei Jah rh u n d erte  jünger als diese, so dass 
m an n ich t weiss, ob die In h ab er ih r M ünzrecht sofort 
ausgeübt haben  oder n ich t. Es haben auch D ynasten  in 
einigen Schw eizerstädten M ünzen geschlagen, aber 
öfters w aren sie sp ä ter durch  ihre finanzielle Lage 
gezwungen, das Regal an  diese S täd te  zu verkaufen. 
L etztere  liessen sich vom  O berherrn  ihre neuen R echte 
bestätigen  oder erhielten ein regelrechtes M ünzrecht. 
Ih re  M ünzstä tten  erfreu ten  sich E nde des M ittelalters 
einer gewissen B lüte ; sie p räg ten  jedoch gewöhnlich nur 
kleinere G eldsorten. Die X I I I  a lten  O rte, jed e r noch 
u n te r  der m ehr oder weniger effektiven O berhoheit des 
Kaisers, verfügten  über das M ünzrecht entw eder infolge 
einer kaiserlichen V erleihung oder infolge E rw erbung 
einer frühem , von einer geistlichen S tiftung  betriebenen 
P rä g stä tte . Auch die in der M ediationszeit geschaffenen 
sechs neuen K antone, ehem alige U n te rtan en  oder Zu
gew andte, w urden in M ünzsachen selbstherrlich. Sie 
eröffneten neue M ünzstä tten  oder b en u tz ten  schon be
stehende P räg estä tten , wo sie übrigens n u r kleinere 
Geldsorten schlugen, m it A usnahm e G raubündens keine 
Goldm ünzen. Die drei 1815 angeschlossenen K antone 
W allis, N euenburg und  Genf ü b ten  schon seit Ja h rh u n 
derten  ih r M ünzrecht aus. Das W allis aber schlug als 
Schw eizerkanton keine Münzen m ehr und  N euenburg, 
in seiner doppelten  E igenschaft als K an to n  und als 
F ü rs ten tu m , m ünzte  1817 und 1818 einzig u n te r  dem 
N am en des Preussenkönigs. Der K t. Genf dagegen 
präg te  dam als Gold-, Silber-, Billon- und K upferm ünzen.

Die kirchlichen Stiftungen oder P rä la ten , denen.Münz- 
rechte verliehen w urden oder die sonst Münzen schlugen, 
sind die folgenden : der A bt von St. Gallen, M ünzrecht 
von 947 ; der Bischof von Chur, M ünzrecht von 958 ; der 
A bt von R eichenau, M ünzrecht von 999 ; der A bt von

St. Georgen in S tein  a  /R hein , gegen 1005 ; die A ebtissin 
des F rau m ü n sters  von Zürich, M ünzrocht 1039 ; der 
Bischof von Basel p räg t gegen E nde des 10. Ja h rh . ; 
der Bischof von Genf im 11. Ja h rh . ; der Bischof von 
L ausanne im  11. Ja h rh . ; die K löster A llerheiligen im
11. Ja h rh . ; S t. M aurice im  12. Ja h rh . ; R heinau , 
M ünzrecht vom  12. Ja h rh . ; das S t. U rsen-K apite l von 
Solothurn , M ünzrecht w ahrsch. im  13. Ja h rh . ; die 
A btei D isentis, M ünzrecht 1466 ; das B istum  Sitten  
p räg t im  15. Ja h rh . u n d  die A btei Fisebingen zu einer 
noch u n bestim m ten  Zeit und  1726.

U n te r den D ynasten  sind zu nennen die Z ähringer, 
die Grafen von H absburg , von Froburg , von K iburg , 
von Savoyen, von Greyerz und von N euenburg , sowie 
einige kleinere H erren . Die von den K an to n en  ge
schlagenen Münzen sind bei w eitem  die w ichtigsten , 
n ich t n u r wegen ihres eigentlichen W ertes, sondern 
auch wegen der D auer der P rä g e s tä tten , die m ehrere 
Ja h rh u n d e rte  in B etrieb w aren, sowie wegen der grosser! 
Zahl der in U m lauf gebrach ten  M ünzen. N achstehend  
sei n u r die V erleihung des M ünzrechtes oder das erste 
A uftreten  der M ünzen in den K an tonen  erw ähnt. 
Zürich  erhielt das M iinzrecht 1425, aber die S ta d t 
p räg te  schon vorher, da sie das Regal des F rau m ü n sters  
g epach te t h a tte . In  Bern  w ird das M ünzrecht 1228 
e rw ähnt ; die M ünzstä tte  w ar königlich und  w urde erst 
anfangs des 14. oder E nde des 13. Ja h rh . unabhängig . 
Auf dem  heutigen G ebiet des K an to n s haben  noch 
M ünzen gepräg t : die Grafen von K iburg-B urgdorf 1328- 
1387, zuerst in B urgdorf, sp ä ter in W angen ; die Bi
schöfe von Basel im  16. Ja h rh . nach der R eform ation , 
in Delsberg und St. U rsanne ; N icolas de Gillei, Baron 
von F ran q u em o n t 1538. Das M ünzrecht von Luzern 
s tam m t von 1418, das von Uri von 1424, ab er le tz te rer 
O rt p räg te  zunächst n u r in  Bellinzona, zusam m en m it 
Schwyz und  N idw alden. Die 1503 in Bellinzona eröffnete 
M ünzstä tte  w urde 1548 nach A ltdo rf verlegt. U ri schlug 
auch einige M ünzen zusam m en m it N idw alden, von 
ca. 1536 an u n te r  seinem  eigenen N am en. Man n im m t 
an, dass Schwyz das M ünzrecht auch  1424 erh ielt, aber 
seine ersten  M ünzen stam m en aus der M ünzstä tte  Bel
linzona, die es gem einsam  m it U ri und N idw alden be
trieb . Seine eigenen M ünzen erschienen bald  darauf, im  
Laufe des 16. Ja h rh . Die beiden H a lb kan tone  Unter
waldens m ach ten  sehr sp ä t von ih rem  M ünzrecht Ge
b rauch , O bw alden seit dem 18. Ja h rh . und  N idw alden, 
abgesehen von den m it den zwei vo rg en an n ten  O rten  
geschlagenen M ünzen, erst 1811. Glarus p räg te  einige 
Münzen im  17. Ja h rb . ; seine P rä g e stä tte  kam  eigentlich 
e rst u n te r  der M ediationsakte u n d  zur H erstellung  
k leiner M ünzen in B etrieb . In  Zug  w urden die ersten  
T aler 1564 und 1565 geschlagen. Das M ünzrecht w urde 
Freiburg  1422 vom  K aiser verliehen, ab er schon 1418 
h a tte  der P a p s t der S ta d t das Regal m ündlich  erte ilt. 
Die Grafen von Greyerz erhielten  das M ünzrecht 1396, 
m ach ten  aber davon keinen G ebrauch. N ur der le tz te  
G raf Michel schlug 1552 M ünzen. In  Solothurn  besass 
das K ap ite l von St. Ursen das M ünzrecht infolge eines 
Privilegs von Friedrich  I I .  Die vom  K aiser im  14. Ja h rh . 
zurückgenom m ene M ünzstä tte  wurde 1381 von der 
S tad t erw orben. Die M ünzstä tte  von Basel is t sicherlich 
die bedeu tendste . H ier schlugen M ünzen : die K aro lin 
ger, die Könige von B urgund, die Bischöfe, die S tad t 
von 1373 an, ein P ap st, K aiser und  die helvetische 
R epublik . Die S ta d t Schaffhausen  p ach te te  1333 das 
M ünzrecht des K losters A llerheiligen ; sie blieb seither 
im  Besitz dieser M ünzstä tte . Das M ünzrecht, welches 
das K loster St. Georgen verm utlich  gegen 1005 bei 
seiner Verlegung nach  Stein a  /R hein  erhalten  h a tte , 
ging in der Folge an diese S tad t über, doch sind M ünzen 
w eder vom  K loster noch von der S tad t b e k an n t. Im  
K an ton  Appenzell schlug Inner-R hoden  erst 1737- 
1744 M ünzen, A usser-R hoden 1808-1816. Das 947 der 
A btei St. Gallen verliehene M ünzrecht sah die M ünz
s tä tte  in R orschach vor ; vor 1240 w urde sie jedoch 
nach St. Gallen verlegt. Das M ünzrecht w urde der 
S tad t vom  K önig Sigism und 1415 verabfolgt. F ü r den 
K an to n  w urden die ersten  Münzen 1807 geschlagen. 
In  Graubünden gab es zahlreiche P rä g s tä tte n  : in Chur 
erhielt der Bischof 958 das M ünzregal, die S ta d t m asste
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es sich 1529 an. Infolge einer um  die M ilte des 16. Ja h rh . 
abgeschlossenen U ebereinkunft erlang te  der G ottes
h ausbund  vom  Bischof das M ünzrecht, wovon er schon 
von 1540 an G ebrauch m ach te. Die Trividzio kam en 1487 
in  Besitz der H errschaft Misox und gleichzeitig auch des 
M ünzregals ; sie m ünzten  bis 1546. E ine ähnliche K on
zession erh ielt 1612 auch T hom as von Schauenstein, 
H err von H aldenste in . 1709 w urde sie au f R eichenau 
ausgedehn t, wo sich eine P rä g s tä tte  eröffnetc. E in H err 
von T arasp  liess w ahrsch. in W ien 1695 Gold- und  Silber
m ünzen prägen . 1466 w urde dem  A bt von D isentis das 
M ünzrecht verliehen. Der K an to n  G raubünden  h a t m it 
eigenen Stem peln 1806-1842 gem ünzt. D er K an ton  
A argau  h a tte  seine P rä g s tä tte  1805-1825 in A arau und 
liess dann  auch  in B ern m ünzen. In  Zofingen präg ten  
au f G rund eines M ünzrechtes vor 1239 die Grafen von 
F roburg  ; es ging 1285 an die H absburger über, 1419, 
nach der bernischen E roberung , an die S ta d t. Die 
T Iabsburg-L aufenburg besassen ebenfalls das Münzre- 
gal ; es w urde v e rp fän d e t und  an die S ta d t L aufenburg  
in P a c h t gegeben, so dass d o rt zu E nde des 14. Jah rh . 
zwei P rä g s tä tte n  bestanden . Der K an to n  Thurgau  
p räg te  1808 und 1809 n u r kleine G eldsorten und  zwar 
in So lothurn . Die S tad t Diessenhofen erhielt 1264 von 
R udolf von H absburg  das M ünzrecht. Die H absburger 
h a tte n  da eine P rä g s tä tte , die v ielleicht schon von den 
K iburgorn b e n ü tz t w orden w ar. Auch die A btei Fischin- 
gcn w ar im Besitz des M ünzregals. Der K an to n  Tessin  
liess seine Münzen seit 1813 in Bern p rägen, sp ä ter in L u
zern. Im  16. J a h rh . h a tte n  Uri, Schwyz und  N idw alden in 
B ellinzona eine M ünzstä tte . L ugano erh ie lt 1513 von 
der T agsatzung  die E rm äch tig u n g  zum  M ünzschlag ; 
doch scheint es n ich t davon G ebrauch gem acht zu h a 
ben. Die ersten  M ünzen des K an tons Waadt kam en 
1804 in U m lauf. Die Bischöfe von L ausanne besassen 
das M ünzregal vom  11. Ja h rh . bis zur R eform ation . 
V orher h a t  in L ausanne eine m erow ingische M ünz
s tä tte  bestanden . Ludw ig I ., B aron der W aad t, erhielt 
das M ünzrecht 1284 ; seine M ünzstä tte  von Nyon w urde 
in der Folge vom  Grafen von Savoyen b e n ü tz t. 1798 
p räg te  der ephem ere K an to n  Saane und  Broye ein 
4 2K reuzerstück . Der K an to n  W allis h a t nie Münzen 
geschlagen, obwohl au f seinem  Gebiet 2 w ichtige 
P rä g e stä tten  bestanden  haben : die von S t. M aurice, 
welche von den M erowingern, K arolingern und den 
G rafen von Savoyen b en ü tz t w urde, und  die von S it
ten, wo schon die M erowinger, sp ä te r die Bischöfe m ünz
ten. 1627 riefen die V II Zenden eine unabhängige R epu
blik  aus und p räg ten  ein J a h r  sp ä ter Geld. Vom K an ton  
Neuenburg  hab en  w ir keine Münzen. D er G raf Ludwig 
h a tte  1347 das M ünzrecht erhalten , und m ehrere seiner 
N achkom m en h a tte n  davon G ebrauch gem acht. Vorher 
w ar U lrich von N euenburg  1209 vom  Bischof von L au
sanne m it dem M ünzregal belehn t worden ; seine P räg 
s tä tte  w ar einige Ja h re  in B etrieb, aber die ih r en t
stam m ten  M ünzen sind n ich t näher bek an n t. Genf 
h a tte  u n te r  den M erowingern eine M ünzstä tte . Die Bi
schöfe begannen im  11. Ja h rh . zu m ü n zen ; sie fanden 
im  Grafen von Savoyen einen K o n k urren ten , der 1448 
in C ornavin eine M ünzstä tte  eröffnete. Die S tad t 
p räg te  von 1535 an  eigenes Geld.

Bei der E in führung  der helvetischen R epublik  w urde 
das M ünzregal eines der V orrechte der Z entralregierung. 
Als M ünzeinheit w ählte  m an  den F ranken , eingeteilt 
in 10 B atzen  zu je  10 R appen . 1798 w urde beschlossen, 
M ünzen von 40, 10, 5 und  1 B atzen, sowie von 2 und 1 
K reuzer nach  dem  B erner Münzfuss zu schlagen, 1799 
Goldm ünzen von 32 und  16 F ran k en  m it 21, 22/32 
K a ra t Feingehalt. Diese G eldsorten w urden in Bern, 
Basel und Solothurn  gepräg t ; sie unterscheiden  sich 
durch  die B uchstaben  B., BA. oder S. und führen die 
Insch rift Helvetische R epublik. Da die helvetische R e
gierung n ich t genügend M ittel besass, um  die verschie
denartigen , seit Jah rh u n d erte n  in allen Gegenden der 
Schweiz ausgegebenen Geldsorten ausser Z irkulation 
zu setzen, blieben diese neben den neuen Münzen in 
K urs. Die M ediationsakte g esta lte te  das M. w ieder k a n 
tonal, aber vom  Z entralisa tionsversuch der vorherge
henden Ja h re  blieb doch etw as h aften . Die Tagsatzung 
beschloss am  11. v m . 1803, dass die kan tonaleiüP rägun-

gen alle die gleiche M ünzeinheit haben  sollten, näm lich 
den F ran k en  und  zw ar im W ert von 1 % französischen 
F ran k en  ; sie b estim m te  auch den M ünztypus v o m  
F ran k en  au fw ärts. E r sollte einheitlich  au f der V order
seite die U m schrift Schweizerische Eidgenossenschaft in 
einer der Landessprachen tragen  und in der M itte einen 
a lten  Schweizer, an  einen Schild m it den B uchstaben 
X IX  K an tone  anlehnend, führen ; au f dem  R evers soll
ten  das W appen  und der Nam e des K an tons stehen. 
Diese V erfügung w urde aber n ich t regelm ässig beobach
te t ,  so nam entlich  n ich t von Zürich. 1824 verpflich te ten  
sich 16 K an tone  für 20 Ja h re , keine G eldsorten u n te r  
dem  F ranken  zu p rägen. E in  J a h r  sp ä ter w ählten  die 
K an tone  A argau, Basel, Bern, F reiburg , Solothurn  und 
W aad t einen einheitlichen T ypus fü r ihre B illonm ünzen; 
sie tru g en  ein K reuz und  die U m schrift : Die konkor- 
dierenden Kantone der Schweiz. 1828 beschloss die 
T agsatzung, die im  U m lauf befindlichen helvetischen 
Scheidem ünzen einzulösen und einzuschm elzen. Diese 
O peration, 1834 beendigt, h a t  464 000 F r. aufgezehrt 
und einen Verlust von 136 000 F r. zur Folge gehabt.

In A usführung der B undesverfassung von 1848 nahm  
das Gesetz vom  7. v. 1850 den französischen F ranken  als 
M ünzeinheit an. Es bestim m te  ferner die P rägung  von 
Silberm ünzen zu 5, 2, 1 und  % F ranken  m it 900/1000 
Silbergehalt und von B illonm ünzen zu 20, 10, und  5 
R appen und  von K upferm ünzen zu 2 und  1 R appen. 
Die B undesversam m lung beschloss gleichzeitig den 
R ückzug aller a lten  M ünzen und  das Einschm elzen der
selben. Dieser R ückzug ergab 65 823 017 M ünzstücke 
für eine Sum m e von 15 Millionen. 1860 w urde der F e in 
gehalt der Silberscheidem ünzen von 2, 1 und % F ra n 
ken au f 800/1000 herabgese tz t. 1865 t r a t  die Schweiz 
der latein ischen M ünzunion bei, die au f der D oppel
w ährung (Gold- u n d  Silberw ährung) b e ru h t. Seit 1848 
k an n te  die Schweiz bloss die reine Silberw ährung. 1870 
w urde der B undesra t e rm äch tig t, goldene Zwanzig
frankenstücke bis zu einem Belaufe von 10 Millionen zu 
prägen. Es w urden aber n u r einige H u n d e rt Stück 
versuchsweise geschlagen m it der Jahreszah l 1871 und 
1873. Die G oldprägung begann erst 1883. 1911 wurde 
das Z ehnfrankenstück  eingeführt. Der Stem pel w urde 
von F ritz  L andry  g rav iert, der schon 1897 das heutige 
Zw anzigfrankenstück geschaffen h a tte  ; dieses w urde 
vergrössert fü r die 1925 erfolgte P rägung  von 5000 
H u ndertfrankenstücken . —  Vergl. H aller : Schweiz. 
M ünz- und  M edaillen K abinett. —  Coraggioni : M ünz- 
gesch. der Schweiz. —  E d. Jen n er : Die M ünzen der 
Schweiz. —  Engel et Serrure : Traité de num ism ati
que suisse (in Revue num ism at. 1874). —  A. E scher : 
Schweiz. M ünz- und Geldgesch. — A ltherr : Das M iinz- 
wesen d. Schweiz. — E. Lugrin : La monnaie en Suisse  
(in R H V  1923). — M. P rou  : Les monnaies mérovin
giennes. — A rt. L a t e i n i s c h e  M ü n z u n i o n  u nd  F r a n 
k e n . . .  [l . M.]

M Ü R I .  Sehr a ltes Geschlecht von Schinznach (K t. 
A argau), von dem  sich 1902 ein Zweig auch in der S tad t 
A arau e inbürgerte . —  1. H a n s , * 1861, Dr. ju r„  Ge
rich tsp räsid en t in Zofingen 1891, R egierungsrat 1895, 
N a tio n a lra t 1896, B undesrich ter seit 1912. —  2. H e r 
m a n n ,  * 1874, kan to n a ler A rbe ite rsek retär seit. 1907, 
N a tio n a lra t seit 1919. — Jahrbücher der eidg. Räte. — 
S Z G L .  [H. Tr.]

E in Zweig dieser Fam ilie (MüRY) bürgerte  sich 1835 
in Basel ein. —  E m i l ,  1843-1923, K aufm ann, des Gr. 
R ates 1881-1899, des Z ivilgerichts 1897, des E rziehungs
ra tes, N a tio n a lra t 1902-11, S ta tth a lte r  1905 und  P rä 
sident des E ngem  B ürgerra tes 1917, Mitglied des K ir
chenrates 1910. — Schic. Protestantenblatt 46. —  N Z Z
1923,..Nr. 657. —  Leichenrede. [C .  R o . ]

M U R R E N  (K t. Bern, A m tsbez. In te rlak en , Gem. 
L au terb ru n n en . S. GLS). Dorf und k lim at. K u ro rt. 
U rkundl. M uren  1257 ; M u m  1345 ; M itron  1373 ; 
uffen  M uren. Die F reiherren  von W ädiswil besassen hier 
viele R echte an  Land und L eu ten  ; diese kam en 1275 
an P e ter vom  T urn  ; 1346 werden sie dem K loster In te r 
laken v e rk au ft. Von 1857 an entw ickelte sich M. zum 
grossen K u ro rte . E röffnung der B ergbahn L au terb ru n - 
nen-M ürren 1891. Grosser B rand 18.-19. XI. 1926. — 
L it. wie zu A rt. L a u t e r b r u n n e n .  [ H .  Sp .]
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M Ü R S E T .  Fam ilien von Tess und Tw ann (K t. Bern) ; 
M urisetus  in N euen stad t 1342. — L o u is , von Tess, 
1852-22 . x . 1921, F ü rsprecher, O bergerichtsschreiber 
1882, Sekre tär des eidg. E isenbahndepartem en ts 1885, 
G eneralsekretär der S. B. B. 1901, M itglied der K reisd i
rek tion  S. B. B. in Luzern 1912, deren P räsid en t 1917, 
O berst der A rtillerie. —  [H. T.] —  A l f r e d ,  von 
Tw ann, * 1860 in Schupfen, Dr. m ed., A d ju n k t des 
eidg. O berfeldarztes in B ern 1889, eidg. O berfeldarzt 
1899, O berst der S an itä t, ein F ü h re r der Sam ariterbe
wegung in der Schweiz, f  9. v ili . 1910. —  H st. 29, 
p. 233 If. [H .  Tr .]

M Ü S L I  (M üSSLI,  M O s l i n ) .  B erner Burgergeschlecht, 
f  im  19. Ja h rh . W appen : in Gold eine schw arze Maus. 
— 1. Wolfgang  M., la t. M usculus, s tam m te  aus 
Lothringen, * 1497 zu Dieuzc, d ichterisch  und m usika
lisch begabt, O rganist, P riester und P red iger im  K loster 
Lixheim , w and te  sich der R eform ation  zu, t r a t  aus und 
w urde in S trassburg  m it H cdio und Bucer bek an n t,

kam  1531 als Pred iger nach 
A ugsburg, w urde, dort 
vertrieben , nach  Zürich 
und  1549 als Professor der 
Theologie nach  Bern b e 
rufen, t  daselbst 30. v ili . 
1563. V erfasser zahlrei
cher theologischer P u b li
kationen . Aus seiner N ach
kom m enschaft sind über 
zwanzig P fa rre r der h e r
oischen K irche hervorge
gangen. —  A D B .  — B T  
1921, 80. —  SB B  2. — 
A br. M useali : Vita patris 
(1595). — 2. A b r a h a m ,  
Sohn von N r. 1, * 1534 zu 
A ugsburg, P fa rrer zu Has- 
le bei B urgdorf 1556, zu 
T hun  1563, nach  Bern be
rufen  1565, D ekan d a 
selbst 1586, F o rtse tze r der 
Chronik des Jo b . H aller, 
m it Beza an das R eligions

gespräch zu M üm pelgard abgeordnet 1586, b ek an n t 
durch  seinen S tre it m it dem  B urgdorfer P räd ik an ten  
Sam uel H uber, dessen V erbannung er veran lasste , 
öfters in w ichtigen K irchengeschäften  verw endet, B io
g rap h  seines V aters, t  25. x i l.  1591. — B T  1921, 103-
110. — 3. A n to n , E nkel von N r. 1, * 1592, L andvogt 
zu G o tts ta tt  1632. —  4. Abraham , U renkel von Nr. 1, 
A rtille riehaup tm ann , b e rü h m ter Feuerw erker. —  5. 
D a n i e l ,  U rgrossneffe von Nr. 2, P fa rre r zu Boltigen 
1701, zu Vechigen 1716, K oppigen 1732, abgesetz t 1740, 
t  in K önigsfeldcn 1748, h in terliess eine m erkw ürdige 
Selbstbiographie. —  B T  1857. — v. M ülinen : Bcitr. IV, 
226 ; V, 110. — 6 . D avid E m an u el , Enkel von Nr. 4, 
* 1707, in holländischen D iensten von 1727 an , hochan
gesehener Ingenieur und  Feuerw erker, O berst 1749, 
G eneralinspektor der Stückgiesserei, f  26. x . 1777. —
7. D a v i d ,  * 1747, P fa rre r zu U nterseen 1779, H elfer 
am  M ünster in Bern 1782, P fa rre r am  M ünster 1807, 
t  1821, Verfasser zahlreicher gedruck ter P red ig ten . — 
A D B . —  S B B  2. —  B T  1899. — B arth  I I I ,  768. — 
Vergl. im allg. L L . —  L L H .  —  Gr. [Th.  ImHof.]

M Ü S S E R K R I E G .  Erster M üsserkrieg  (1525-1526). 
1523 h a tte  sich Gian Giacomo di Medici des Kastells 
Musso bem äch tig t und dann dasselbe zu einer Festung  
ausgebau t. Mit Hilfe einer A nzahl gedungener F re i
b eu ter beherrsch te  er den ganzen Comersee und dessen 
U m gebung und hegte w ahrscheinlich die A bsicht, im 
E inverständn is m it dem Herzog F ran z  Sforza das ganze 
Veltlin, K läven und  die drei P leven den B ündnern  zu 
entreissen. Am 8 . i. 1525, w ährend 6000 B ündner sich 
im L ager von P av ia  befanden, bem äch tig te  er sich 
durch  L ist des K astells von K läven. A uf die K unde hin 
eilten M änner aus dem  G rauen- und  dem  G otteshaus
bund  über die Pässe ins Bergeil, schleppten  den au f der 
Heim reise befindlichen K om m issär W olf nach  P lurs, 
wo er h ingerich te t w urde, und  m ach ten  sich an  die 
W iedereroberung von K läven, die jedoch n ich t g lückte.

U nterdessen h a tte  sich der K astlan  von Musso auch  die 
drei P leven angeeignet, und  einen Zuzug des Herzogs 
Sforza liess er u n te r  der A nführung  des Grafen von 
Arco ins Veltlin einfallen. Dieser w urde vom  L andes
h a u p tm a n n  Jo b . T ravers bei Morbegno geschlagen. 
Auch ein zw eiter E infall w urde von den B ündnern  bei 
Dubino zurückgeschlagen. E ine von E rzherzog F erd i
nand von O esterreich den B ündnern  in A ussicht ge
ste llte  Hilfe blieb aus, obschon diese au f sein Verlangen 
die in französischen D iensten stehenden  6000 Mann 
zurückzogen. D arau f sch ick ten  sich die B ündner an, 
allerdings erfolglos, selbst m it dem  H erzog Franz 
Sforza zu un terh an d eln . Ih re  6 B oten  w urden au f der 
R ü ckkehr von M ailand am  13. Sept. au f dem  Comersee 
gefangen genom m en und  nach  dem  Schlosse Musso 
g eführt. Diese N achrich t erregte in B ünden grosse E r
b itte ru n g . Mit zwei trivu lz ischen  F eldstücken  aus dem 
Schloss Misox w urde das K lävner K aste ll zur U eber
gäbe gezwungen. Die gefangene b ü n d n . G esandtschaft 
w urde erst m it Hilfe der Eidgenossen und nach E n t
rich tu n g  eines Lösegeldes von 11 000 K ronen am  18. III. 1526 befre it. Die drei P leven jedoch  behielt der K a 
stellan.

Zweiter M üsserkrieg  (1531-1532). Siehe A rt. G r a u 
b ü n d e n ,  Bd. III,  p. 650, dazu G edicht über den Müs
serkrieg von Jo b . T ravers in Rom an. Chrestomatie Bd. 
V. —  Zeller-W crdm üller : Der K rieg gegen den T yran
nen von M usso  (im N bl. der Zürcher Feuerwerker ges. 
1883). — E . W eiss : Basels A nteil am Kriege gegen... 
den Kastellan von M usso. . [ B .  M a t h i e u . ]

M Ü S T A I L  (K t. G raubünden , Bez. A lbula, K reis 
und Gem. A lvaschein. S. GLS). A lte K irche, ehem aliges 
F rauenk loster. Der Nam e ist von m onasterium  abgeleitet. 
W apinitis  926 ; Im pedinis  im  11. Ja h rh . Die K irche von 
M. is t die ä lte ste  im  ganzen F lussgebiet der A lbula. Mit 
ih rer dreifachen Apsis weist sie sich als karolingische 
K irche aus. Bis zur R eform ation  w urden selbst von 
F ilisur und Bergiin T ote nach  M. zum  B egräbnis ge
b rach t. Ohne Zweifel um fasste der Sprengel der S t. P e 
terskirche von M. u rsp r. das ganze O berhalbstein . Das 
825 erw ähnte  Xenodochium  Sancii Petri is t wohl als 
F rem denherberge m it dem  F rau enk los te r zu W apitin is 
verbunden  gewesen. Zemp und  D ürrer nehm en an, 
dieses K loster sei schon in der 2. H älfte  des 8 . Ja h rh . 
e rb au t w orden ; F . Jeck lin  v e rm u te t, es sei schon u n te r  
Bischof U lrich I I .  aufgehoben und  von seinem  N ach
folger W ido (1096-1122) au f den Septim er verlegt wor
den. N ach dem  R eichsurbar von etw a 831 gehörten  zum 
M inisterium  Im pedin is auch die K irchen Lenz, Brienz, 
Obervaz, S türv is, R eam s und Tinzen. Schon 1154 w ur
den der H of und  die K irche St. P e ter zu M. dem  K lo
ste r St. Luzi übergeben, nachdem  die Nonnen vorher 
v e rjag t und  die K loste rgü ter von den Bischöfen u su r
p iert w orden w aren. 1282 kam  das P a tro n a ts re ch t der 
K irche an den Bischof. 1597 verliehen die Gem. A lva
schein u. die K irchenvögte  der S t. Petersk irche  zu M. 
alle G üter dieser K irche an  V alentin  Lorenz, B astian  
B enedik t zu M. u . Jak o b  de M ysteil zu ewigen E rh ie
lten. Die K irche, eine D ependenz von A lvaschein, wird 
von nun an im m er w eniger b e n u tz t. In  den Nischen 
au f der O stseite der rom anischen K irche befinden sich 
m erkw ürdige Freskom alereien aus dem  15. Ja h rh . Vom 
früher angebauten  F rau enk loster finden sich noch b a u 
liche Spuren. Das b e rühm te  A n tiphonar u . Missale 
kam  durch  ungetreue  H and  ins Ausland (Am erika). 
— Vergl. Mohr : Cod. dipi. I u. TI. —  U. S tu tz  : Karls 
des Gr. divisio... p. 16. — F . B erger : Die Septimer- 
strasse, p. 114. — Z. Pallioppi : Ortsnamen von Graub. 
I I ,  p. 71 (Ms.). — F . Jeck lin  : Urbar des Hospizes St. 
Peter... (in J H G G  1914, p. 231). — A. N üscheler : 
Gotteshäuser, p. 100. — J .  R. R ahn  : Gesch. der bilden
den Künste, p. 196, 538, 674. —  Reg. der Gem. A lva 
schein. — C. K ind : Das M issale von M . (in A S  G I I , 
p. 317). [ L .  J.]

M Ü S W A N G E N  (K t. Luzern, A m t H ochdorf. 
S. GLS). Gem. und Dorf. R öm ersiedelung (ASA 1894, 
347). M ilizw aga  893 ; M isw angen  1266 u n d  1300. M. 
gehörte 1425-1803 m it H itzk irch  zu den oberen freien 
A em tern , kam  1803 m it dem  A m t H itzk irch  an  den 
K t. Luzern und  zum A m t H ochdorf. In  a lte r Zeit waren

W o lfg an g  M üsli. 
N ach  einem  K u p fe rs tic h  

(Schw . L a n d esb ib i. B ern ).
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d o rt u . a. die R itte r  von Heidegg, die K om m ende des 
deu tschen  Ordens in H itzk irch  und  1694-1796 das 
Jesu itenkolleg ium  zu Luzern beg ü te rt. T avernenrech t 
seit 1497 ; D orfrecht von 1595. K irchenbau ten  1608, 
1669 usw. ; K u ra tk ap lan e i seit 1809. —  Gfr. Reg. bes. 
Bd. 57, 117 u. 74, 50. — K as. Pfyffer : Gemälde I I , 333.
— E sterm an n  : Ruralkapitel Hochdorf, p. 50. —  W ey: 
Hitzkirch. — Segesser : Rechtsgesch. IV , 580. — QSG  
X I V ;  XV. [P .  X .  TV.]

M U F F .  Fam ilien der A em ter W illisau und  Sursee 
seit dem  15. Ja h rb . P e t e r ,  f  zu K appel 1531. —  1. 
M o r i z ,  von N euenkirch, 1855-1920, T ierarz t, G rossrat 
1911. —  [P .  X. w .] —  2. B e n e d i k t a ,  O. Gist., von 
N euenkirch, * 1809j A ebtissin  von R a thausen  1844 bis 
zur A ufhebung des K losters 1848, f  in Vezelise bei 
N ancy 31. i. 1890. —  K K Z  1890, p. 45. —  3. P . Z c e l e -  
s t i n ,  O. S. R., von K riens, K onven tual von E insiedeln, 
religiöser V olksschriftsteller, * 17. v. 1852, Profess 
1873, P riester 1878, als P fa rrer und K atech et tä tig  im 
Vorarlberg, in Eschenz, W illerzell, W iesholz, B ennau 
und Egg, t  25. v ili .  1924. Verz. s. Schriften  in Keiters 
Literaturkalender 1914. — Einsiedler Kalender 1916. — 
S Z G L .  — K K Z  1924, 309. [J .  T.]

M U G E N A  (K t. Tessin, Bez. Lugano. S. GLS). 
Politische u n d  K irchgem . M egiadina  1214 ; M igena  
1270 ; M ugiena  1500 ; M ugienna  1591. M. b ildete  
schon 1246 eine vicinanza  und m usste dem  Bischof von 
Corno Z ehnten en trich ten . In  der 1. H älfte  des 15. Ja h rh . 
m usste  es dem  H erzog von M ailand 12 Soldaten  stellen. 
Im  Feldzug von Giornico 1478 begingen die Schweizer 
daselbst einige V erw üstungen. M. gehörte  zuerst zur 
K irchgem . Agno ; schon 1636 w ar es eine U nterk irch - 
gem . Die K irche S ta . A gata  w ird 1214 e rw ähn t ; sie 
w urde 1636 re s tau rie rt, 1702 w iederaufgebaut, 1819 
eingeweiht. Bevölkerung  : 1670, 184 E inw . ; 1920, 149. 
T aufreg ister seit 1731, E hereg ister seit 1714, S terbere
g ister seit 1631. —  B Slor. 1890, 1891, 1904, 1915. — 
M onitore di Lugano 1923. —  K. Meyer : Die Capitanei 
von Locarno. — E. Maspoli : La pieve d ’A gno. [C. T.]

M U G G 1 A S C A ,  M U G I A S C A .  Aus Corno stam m en 
des Geschlecht, das 1313 in  A rbedo und seit dem 
15. Ja h rh . in B ellinzona e rw ähn t w ird. G egenw ärtig 
besitz t es noch das B ürgerrech t von D aro. W appen : 
gete ilt, oben in W eiss ein ro te r  Löwe, u n ten  5 m al ge
te ilt  von R o t und  W eiss (V ariante). — 1. T a d d e o ,  einer 
der procuratori von Bellinzona 1441, is t w ahrsch. iden 
tisch  m it dem jenigen, der 1459 von den D om herren von 
M ailand m it der castaldia von Claro und  den Z ehnten 
von Biasca belehn t w urde. —  2. B a r t o l o m e o ,  w ahrsch. 
B ruder von Nr. 1, erh ielt 1464 eine Konzession zur A us
b eu tu n g  der E isengruben von V alm orobbia ; in  der 
Folge t r a t  er dieselbe seinem  Neffen Nicolò M uggiasca 
ab. —  3. G i o v a n n i ,  P o d esta t von Biasca 1465-1476. — 
A H S  1914, 1916. —  BStor. 1882-1886, 1890, 1891, 1904.
—  M onitore di Lugano  1921. —  E. P o m e tta  : Come il 
Ticino. — L. B ren tan i : M isceli. Storica. — A S  I. [C. T.]

M U G G I O  (K t. Tessin, Bez. M cndrisio. S. GLS). Poli
tische und  K irchgem . M ugio  852 ; M utio  1591. Das 
M uggiotal h a t  w ahrsch. früher eine einzige Gem. ge
b ildet. In  der 1. H älfte  des 15. Ja h rh . w erden die beiden 
Gem. M. und  Caneggio erw ähnt, 1497 die Gem. Cabbio 
und 1798 ausser den drei v o rgenann ten  noch die Gem. 
M onte und Bruzzella. Die gegenw ärtige Gem. M. um fasst 
auch den schweizerischen Teil der K irchgem . Scudela tte . 
Der Bischof von Corno besass 1299 G üter in M. K irchlich 
hing M. u rsp r. von B alerna ab ; anfangs des 19. Ja h rh . 
w urde es eine K irchgem . Die P farrk irche  S. Lorenzo 
wird 1591 erw ähnt ; sie w urde 1760 un g eb au t und 1910 
re s tau rie rt. Bevölkerung : 1801, 316 E inw . ; 1920, 660. 
T aufreg ister seit 1626, E hereg ister seit 1663, S terbe
reg ister seit 1664. •— BStor. 1883, 1904. —  M onti : A tti.
— E. P o m e tta  : Come il Ticino. — A S  I. [C. T.]

M U G G L I  oder M U C K L I .  Fam ilien von Trim m is
und Em s (G raubünden). — W i l h e l m , von Trim m is, 
siegelte als V ertre te r des G otteshausbundes den ersten  
L andfrieden von K appel 1529 ; fü h rte  eine A rm brust 
im W appen. —  S t e p h a n , von Em s, P o d esta t zu T irano 
1607, L an d rich te r des Obern Bundes 1665. — Bischöd. 
A rchiv Chur. —  LL. [A. v. C.]

M U G G L I N ,  Fam ilien des Am tes Luzern seit dem

15. Ja h rh . und zu Sursee seit dem  16. Ja h rh . —  L e o d e -  
g a r ,  K leinrat 1788, S ta d tm a jo r zu Sursee 1789. — 
Gfr. Reg. — A ttenhofer : Denkw. von Sursee. [P .  X .  W.] 

M U H E I M  ( M u c h e i m ,  M u c h e n h e i m ,  M u h e i m b ) .  
Altes, in A ltdorf, Flüelen, Göschenen, S ch a ttd o rf und 
U n terschächen  eingebürgertes U rner Geschlecht. 
S tam m v ate r ist C u o n r a d ,  in Bürgten 1300. Die B erner 
O rtsnam en M uheim ern (Pfarrei Belp) und Muheimi 
lassen u rsp r. H erk u n ft von dort verm uten , w aren doch 
die Freiherren  von Belp in U ri b eg ü te rt. Von Bürgten 
verpflanzte  sich eine Linie um  die W ende des 15. Ja h rh . 
nach A ltdorf und  erlosch im 17. Ja h rh ., eine zweite um  
die M itte des 16. Ja h rh . nach  Flüelen, wo sie noch b lüh t 
und von wo sie sich nach A ltdorf, Göschenen und 
U nterschächen verb re ite te , eine d ritte  nach  1563 nach 
E rstfeld , wo sie Ende des 18. Ja h rh . im  M annesstam m e 
a u ssta rb . Die a lte  Linie in Bürgten j" ebenfalls im 
17. Ja h rh . J o s t  A n t o n  (Nr. 19) begründete  die Luzerner 
Linie, von der sein E nkel E m anuel einen Zweig in den 
K t. Bern verpflanzte . A ltes W appen : in Gold eine 

schwarze H ausm arke, beseitet von 
zwei S ternen  (1494) ; neueres : in Gold 
ein schw arzer geschw eifter Sparren, 
beg le ite t von drei schw arzen H eim chen 
(Grillen, d ialek t. Muheime) (1569). 
—  1. P e t e r ,  T agsatzungsgesandter 
1470-1478. —  2. H a n s ,  des R ats , 
T agsatzungsgesandter 1489-1516, Vogt 
im T hurgau  1494-1496 und 1508-1510, 
H au p tm an n  im  K am pfe bei Schw a
derloch 1499, veran lasste  1495 einen 

K riegszug von 1000 M ann aus der Innerschw eiz 
gegen die S tad t K onstanz. —  3. N i k o l a u s ,  Sohn 
von Nr. 2, T agsatzungsgesandter 1518-1527; Vogt im 
T hurgau  1522-1524, t  als H au p tm an n  in  der Schlacht 
zu C arate 1527 ; im  T hurgau  bewies er sich als eifriger 
Gegner der R eform ation . —  4. B e a t ,  Sohn von N r. 3, 
Seckeim eister 1549, T agsatzungsgesandter 1550, 1565, 
K om m issar zu Bellenz 1560-1562, H au p tm an n  in F ra n k 
reich 1552, 1567-1569. —  5. N i k o l a u s ,  Landschreiber, 
T agsatzungsgesandter 1575, 1581, 1588, 1609, lange Zeit 
V erw alter der Jo h an n ite r-K o m tu re ien  zu N euenburg 
am  R hein und zu U eberlingen, verd ien t um  die K a 
tholiken in M ülhausen. —  6 . M e l i o r a  (Meloria), 
T ochter von Nr. 5, P riorin  zu H erm etschw yl, f  1628, 
bek an n t als Besitzerin eines Auszuges aus der K olm arer 
L iederhandschrift und  noch m ehr als K opistin  des 
Grossen Gebets der Eidgenossen, sowie als D ichterin  
eines Badeliedes. — 7. H i e r o n y m u s ,  Sohn von Nr. 5, 
L andschreiber und T agsatzungsgesandter 1605-1610, 
D ichter des Tellenliedes W ilhelm bin ich der Telle (gedr. 
erstm als 1613). —  8 . J a k o b ,  T agsatzungsgesandter 
1571-1591, gehörte 1586 zu den 14 G esandten, die im  
N am en der V II k a th o li
schen O rte die p ro tes tan 
tischen S täd te  Zürich,
Schaffhausen, Basel und 
Bern besuch ten  ; L andvogt 
im  R hein ta l 1574-1576, 
t  1591. — 9. J a k o b  I I .,
Sohn von Nr. 8 , H a u p t
m ann, Vogt im  R hein ta l 
1606-1608, des R ats , T ag
satzungsgesand ter von 
1608 an, t  1629. —  10.
S e b a s t i a n , Sohn von Nr.
9, H au p tm an n  in Spanien,
Kilchm eier zu E rstfeld , 
des R ats , Vogt im R hein
ta l  1654-1656, L andes
s ta tth a lte r  1673, L an d 
am m ann 1679-1681, m ehr
jäh rig er T agsatzungsge
sand ter, u. a. G esandter 
nach T urin  1680 und  nach 
Luzern 1684 zur E rneue
rung  des Bündnisses m it dem  Herzog von Savoyen, 
f  1694. —  11. F r a n z  G e o r g , kam  von Flüelen nach 
A ltdorf, w urde Grossweibel, -f 1776. —  12. F r a n z  A n 
t o n , Enkel von N r. 11, 1765-1830, Fürsprech, O berst-

IC nvl Muheim.
Nach einer Photographie.
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Z ahlm eister der H ilfstruppen  fü r U nterw alden  1798, 
M itbegründer der Schweiz. G em einnützigen Gesell
schaft 1810. — 14. K a r l , 1 8 00-4 . v o r. 1867, Sohn 
von Nr. 12, des R a ts , L an d e ss ta tth a lte r  1836, L an d 
am m ann  1838-1842, S tä n d era t 1866-1867. —- 14. 
A l e x a n d e r , 1809-10. x .  1867, B ruder von N r. 13, 
N a tio n a lra t 1860-1865, K antonsseckeim eister 1846, 
L an d e ss ta tth a lte r  1848, L andam m ann  1850-1856, 1859- 
1864. — 15. K a r l ,  17. v. 1835-15. n .  1883, Sohn von 
Nr. 14, des R a ts  1867, R egierungsrat und  K antons- 
seclcelnieister 1874-1876 u n d  w ieder 1877, b rach te  O rd
nung in das Finanzw esen von Uri ; L an d e ss ta tth a lte r  
1878, L andam m ann 1880-1882, L an d ra t 1882, verd ien t

zu den grössten  W ohltä 
te rn  des L andes gezählt zu 
w erden, da  er 220000 Fr. 
fü r Schul-, Arm en- und a n 
dere gem einnützige Zwelc- 
ke verm achte . — 16. G u
s t a v ,  B ruder von N r. 15,
11. IX. 1851-4. IV. 1917, 
R egierungsrat und  L an 
d e ss ta tth a lte r  1882, L an d 
am m ann  1884-1888, 1892- 
1896, 1898-1902, S tände
ra t  1877-1901, P räsiden t 
desselben 1890, N ational
ra t  1905-1911, P räsiden t 
der Kom m ission fü r E r
rich tung  des Telldenkm als 
in A ltdorf, P räsiden t der 
In itia tivkom m ission  fü r 
G ründung der kan tonalen  
E rziehungsansta lt und 30 
Jah re  P räsiden t der Ver
w altung, In itia n t fü r R e
novation  des Schlosses 

Apro und der B urgruinen A llinghausen  und Silenen, 
Präsiden t der In itia tivkom m ission  für E rrich tu n g  des 
Kollegium s K arl B orrom äus und  seiner B etriebs
gesellschaft bis 1916, um  die G ründung des H ist. 
N bl. von Uri und  des H ist. M useums von Uri ve r
d ient, Verfasser m ehrerer geschichtlicher A rbeiten, 
R ed ak to r des Urner Wochenblatts, F ü h re r der konser
va tiven  P a rte i von Uri, betrieb  und erreichte die 
V erfassungsänderung von 1888 m it dem völligen 
Anschluss des U rserntales an Uri. — 17. F r a n z , Dr. ju r  , 
* 1861, Fürsprech  1885, S taa tsan w alt 1903, des R a ts 
1901, S tän d era t 1912, R ed ak to r des Urner Wochen
blatt 1904-1910. V erfasser der Z ivilprozessordnung des 
K ts. U ri 1928. —  18. K a r l , Sohn von Nr. 16, * 1887, 
F ürsprech  1915, des R ats 1920, S tän d era t 1926-1927.
—  [J. M üller, A.] — 19. JOST A n t o n ,  B ruder von Nr. 12, 
verfertig te  als A u to d id ak t viele kleine R adierungen 
m it um. L andschaften  ; andere B lä tte r  w urden von 
F. Hegi g eä tz t. —  20. J o s t  sen., 1808-1880, Sohn von 
Nr. 19, zog 1866 nach  Luzern ; sehr geschätzter L and
schaftsm aler, A rtille riehaup tm ann  im  Sonderbundsfeld
zug, e rster S tän d era t von Uri 1848-1850 und  1863-1866.
—  21. J o s t  ju n ., 1837-1919, Sohn von N r. 20, seit 1867 
in L uzern, bedeu tender L andschaftsm aler, h a tte  auch 
A ufträge von K önig Ludwig I I .  von B ayern  und Königin 
V iktoria von E ngland .—  [E. W.]—  Ausserdem  zäh lt das 
Geschlecht noch m ehrere R a tsh erren , L andvögte, L an d 
schreiber, Offiziere, Geistliche und  K losterfrauen . — 
Vergl. Schm id : (iraniens Gedächtnistempel (S taats- 
arch.). — A S I. —  H ist. Nbl. von Uri I I I ,  V, V I, X II, 
XV, X V I, X V III , X IX , X X II I ,  X X IV , X X V I. — 
Gfr. Reg. —  Festgabe a u f  die E rö ffnung  des H ist. 
M useum s von A ltdorf. —  Bürgerhaus in  Uri, A bt. 
A ltdorf. —  S K L .  — Z S K  IV , p. 280 ; V, p. 184. — 
S A V  X V II, p. 232. —  W ym ann : Schlacht)ahrzeit. — 
Urner Wochenblatt 1880, Nr. 72 ; 1883, Nr. 7-14 ; 1886, 
N r. 50 ; 1892, Nr. 77 ; 1904, Nr. 46 ; 1917, Nr. 14- 
18 ; 1919, Nr. 6 , 8 ; 1926, Nr. 104. —  Senn-Bar- 
bieux : Schweizerische Ehrenhalle I, p. 71-86. — S Z G  
X X II , p . 329-337. —  H uber : Geschichte des Stiftes 
Zurzach, p . 190. — E. H uber : Urner W appenbuch. — 
A SG  1913. [J. M ü l l e r ,  A.]

M U H L E R E N ,  von.  S i e h e  M U L E R E N ,  VON.

M U L D E I N .  R itte rb ü rtig es M inisterialengeschlecht 
der F re iherren  von Vaz, das sich nach dem  Hofe 
Muldein bei Obervaz (G raubünden) benan n te . W appen : 
eine K ugel zwischen zwei S teinbockhörnern  (Farben  
u n b ek an n t). Die ä lte sten  V ertre te r sind die B rüder 
O t t o  und R u d o l f  de M. (1259, 1275). R itte r  O tto  
w urde vom  D om kapitel zu Chur 1270 m it G ütern  zu 
T iefenkastel und  Stuls belehn t. — H e r m a n n ,  D om herr 
zu Chur, f  1277. In  den F ehden  der F reiherren  von Vaz 
m it dem  B istum  Chur t ra te n  besonders L ü t o l d  und  
V T v e n z  v. M. hervor, die als w ahre R a u b rit te r  an der 
Sep tim erstrasse  h au sten . — Bei der Teilung des Vazi- 
schen E rbes kam en die Lehen der M. an  U rsu la  von Vaz, 
Gräfin von W erdenberg-Sargans. J a c o b  von M. ve r
k aufte  sie an  den Vogt U lr. v . M atsch, Grafen zu K irch- 
herg. E r Hess sich im  E ngadin  nieder, und  m it ihm 
schein t die E ngadiner-L inie  t  zu sein. —  E in le tz te r M. 
erscheint in der 2. H älfte  des 15. Ja h rb . als Zeuge. — 
Vergl. Th. Mohr : Cod. dipi. (QSG  X ). —  C. v. Moor : 
Urbanen des Dom kapitels zu Chur. —  W . v. Ju v a lt  : 
Necrologium Curiense. — 13. H oppeier : Klagerodel der 
Kirche v. Chur gegen die Freien v. Vaz. —  A SG  1910. —■
F. Jeck lin  : Land it. Leute im  Untereng. u. Vintschgau  
im  X I V .  Jahrh. —  Bischof!. Arch. Chur. —  K losterarch . 
M ünster. —  Sim onet : Die Freiherren v. Vaz. [A. v.  C.] 

M U L E R E N ,  von.  f  patrizisches G eschlecht der 
S ta d t B ern, das sich nach  einem  der beiden heutigen 
D örfchen M. in der K irchgem . Z im m erw ald benan n te , 
ohne d o rt je  H errschaftsrech te  besessen zu haben . (Bei 
O berm uhleren und  ebenso au f dem  sog. « Im i » bei Nie- 
derm uhleren  finden sich Spuren a lte r  B urgen, deren N a
m en und  Besitzer m an  n ich t k en n t.)  Das Geschlecht 
zäh lte  erst im  15. Ja h rh . zum  eigentlichen S tad tade l, 
als es durch  R eich tum  zu grossem  A nsehen gelangt 
w ar und die halbe H errschaft Ligerz u . sp ä te r B urgi
stein  an sich g eb rach t h a tte . W appen : in Silber schräg- 
rechts drei ro te  S terne. —  1. R u d o l f ,  V enner in der 
Schlacht bei L aupen 1339, des R a ts  1352. — 2. J o 
h a n n ,  Seckeim eister 1407-1414, f  1420, gelangte durch  
K au f 1404 in  den Besitz der halben  H errschaft Ligerz. 
—  3. J o h a n n ,  Sohn von Nr. 2, L andvogt zu N idau 
1430, Seckeim eister 1447, m ehrm als G esandter und 
Schiedsrichter, M itherr zu Ligerz und zu B urgistein . 
L e tz te r w ar — 4. U r b a n ,  E delknecht, Venner, des Kl. 
R a ts  1455, L andvog t nach  A arw angen 1456, nach 
L enzburg 1465, e rster Scliultheiss nach M urten 1476, 
einer der re ichsten  B erner seiner Zeit. Seine H errschaft 
B urgistein  kam  m it seinem  übrigen Besitz durch seine 
E rb to ch te r M agdalena an Jak o b  von W attenw yl ; sei
nen A nteil an  der H errschaft Ligerz h a tte  er 1469 der 
S tad t Biel v e rk au ft; t  1493. — Vergl. L L .  —  v . Müli
nen : Beiträge III.  —  Ja h n  : Chronik. —  S te ttie r  : B er
ner Geschlechter (Ms. der S tad tb ib i.). — v. M ülinen : 
Genealogie des Geschlechts M . — H. T ürler in  B B G  21, 
3, p. 238. —  Derselbe in B T  1927. [ H .  Tr.]

M U L L E N  (K t. B ern, A m tsbez. E rlach . S. GLS). 
Gem. und  D orf in der K irchgem . E rlach, Sehnigem , m it 
Tscliugg. M ulnet 1185 ; M ulins  1331 ; M ollon 1343, 
vielleicht von molendinum , da der O rt von a lters her 
bis in die neueste  Zeit zwei M ühlen besass. Zahllose 
F unde röm ischer Leistenziegel, Spuren eines röm ischen 
G ebäudes von grosser A usdehnung südlich des Dorfes, 
die A ufdeckung eines röm ischen W eges (1826) von 
Gam pelen her R ich tung  P etinesca  und  viele Funde 
röm ischer M ünzen zwischen M. und E rlach  verra ten  
eine bedeutende röm ische Siedelung in der Gegend. 
Schon im 12. Ja h rh . w ar der H of M. ein E igengut der 
A btei St. Johannsen . N ach deren A ufhebung in  der 
R eform ation  kam  er an Bern und  zur L andvogtei 
E rlach . — Vergl. Ja h n  : K t. Bern, p . 20. — v. M ülinen : 
Beiträge V I. —  F R B .  [H. Tr.]

M U L T B E R G  (K t. Zürich, Bez. W in te rth u r, Gem. 
Pfungen). B urgstelle, ehem alige B urg der Freiherren  
von W art, u rk . nie erw ähnt. Der Nam e h än g t vielleicht 
m it dem Solothurner B ürgergeschlecht M ult zu
sam m en, das 1308 in Beziehungen zum  F re iherrn  R ud. 
von W art s tan d . W ahrsch . ist diese B urg gem eint, die 
in der österr. B lu trache dem  F reiherrn  R ud. von W art 
von G rund aus zerstö rt w orden ist, ausser dem  Schlosse 
(W art) seines B ruders. Neben dürftigen  M auerresten

Gustav Muheim. 
Nach einer Li thographie 

(Schw. Landesbibi.  Bern).
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sind noch Liefe Q uergräben erkennbar. T schudis W ap
penbuch g ib t der Burg eine goldene M ulte (Kufe) in 
Silber. —  L L .  —  S tu m p f : Chronik I I ,  p. 113 b. — 
M A  GZ 2 3 ,  p. 3 4 9  (9). — N bl. der Stadtbibl. W ’tlmr 
1 8 9 7 / 1 8 9 8 ,  p. 3 2 . — F. Schoch : Neftenbach, p. 2 6 .— 
Friede. B aethgcn : Die Chronik des Joh. v. W ’thur, 
p. 5 2 . — U rk . im  S tad ta rch . W in te rth u r. [F. H.j 

M U M E N T H A L E R .  Sehr altes G eschlecht von L an 
gen thal, das seinen N am en offenbar vom  W eiler 
M um enthal in der Gem. A arw angen h a t  und nach 
Fam ilienangaben  do rt u rsp r. sogar als Edelgeschlecht 
au f M tl., was n irgends zu belegen ist. 1 4 3 0  erscheint es 
u n te r  den Leibeigenen der H errschaft A arw angen. —
1 . J a k o b , 1 7 2 9 - 1 8 1 3 ,  erst B uchbinder, w idm ete sich als 
A u to d id ak t dem  S tud ium  der l ’hysik  und  fertig te  
beinahe ohne frem de A nleitung eine Menge optischer 
In stru m en te , Fern rohre , Teleskope, einfache und zu
sam m engesetzte M ikroskope usw. an, die 1 7 7 3  von der 
A kadem ie der W issenschaften  in Paris g ep rü ft und 
ausgezeichnet w urden. —  2 . J o h a n n  J a k o b ,  1 7 3 3 - 1 8 2 0 ,  
K aufhaus- und Z ollverw alter in L angentha l, Verfasser 
p re isgekrön ter Schriften  aus den G ebieten der Ge
schichte, Geographie, S ta tis tik  und  V olksw irtschaft ; 
O b erstlt. 1 7 9 2 .  —  A H V B  I, 8 4 , 1 1 9  ; 19 ,  5 9 .  —  3 . J a 
k o b ,  1 7 3 7 - 1 7 8 7 ,  W u n d arz t in  holländischen Seediensten 
und sp ä ter im  7jährigen  Kriege, s. Z. be rü h m ter Chi
rurg. —  Vergl. L L H .  —  Ja h n  : Chronik. — Tillier V, 
466. —  M. L u tz  : Biographien. [H. Tr.l

M U M P F  (K t. A argau, Bez. Rheinfelden. S. GLS). 
Zwei D örfer, Gem. und  K irchgem ., Ober- und Nieder- 
m um pf. M um pher 1 2 1 8  ; M untphein  im  H absburger 
U rbar, wo es zum  A m t Säckingen gerechnet w urde ; 
M unphe  1 3 3 8 .  Zu O berm um pf ist eine röm ische Ansie
delung unw eit der K irche, beim  sog. Schloss, nach 
gewiesen. Am R heinufer bei N iederm um pf befand sich 
ein röm ischer W ach ttu rm , ferner fand sich ein röm ischer 
M eilenstein zwischen N iederm um pf und  S tein. 1 9 2 5  
w urde am  sog. B onistein  in einer Felsennische eine 
bronzezeitliche Siedelung aufgedeckt ; an  der gleichen 
Stelle fö rderten  tiefere G rabungen F eu erste in in stru 
m ente aus dem M agdalénien zutage. Politisch  u n te r 
stand  M. w ährend der österreichischen Zeit dem  A m t 
M öhlinbach und teilte die Geschicke des F rick ta ls bis 
zu dessen U ebergang an  den K t. A argau. Zu N ieder
m um pf b rach  1 6 1 2  ein bew affneter A ufstand  der 
B auern des F rick ta les gegen eine von der österr. 
R egierung angeordnete  S teuererhöhung  (R appenkrieg) 
aus. Im  30jährigen K rieg w urde der O rt h a r t  m it
genom m en und 1 6 3 4  von den Schweden, dann von den 
K aiserlichen, 1 6 3 8  auch  von B ernhard  von W eim ar 
gep lündert. Der L eu tp rieste r zu N iederm um pf wird 
1 2 4 0  gen an n t ; 1 5 4 1  erfolgte ein U m bau m it b edeu ten 
der E rw eiterung  der dortigen  K irche. N achrich ten  der 
Kirche von O berm um pf h a t  m an erst von 1 4 4 0  an. 
Die jetzige K irche s tam m t aus dem  Ja h re  1 7 3 8  ; von 
der früheren  is t noch der T urm  übrig . Die K o lla tu r 
beider K irchen gehörte bis zum  U ebergang an  den K t. 
A argau dem  S tift Säckingen. T aufreg ister seit 1 6 7 4 , Ehe- 
u . Sterbereg. seit 1 6 8 0 . — A rg . 2 3 , 1 8 6  ; 2 7 , p. 6 4  u. 
6 8 . —  N Z Z  1 9 1 3 ,  N r. 9 6 7  ; 1 9 2 5 , Nr. 1 8 6 5 . [H .  Tr.]

M U N A T I U S  P L A N C U S .  G ründer der röm ischen 
Colonie A ugusta  R aurica  (Augst) und dam it in  ü b er
tragenem  Sinne auch der S ta d t Basel (S tandbild  im 
Hofe des R athauses zu Basel von 1 5 8 0 ) .  Lucius Muna- 
tius P lancus, * 8 7  vor Chr. in T ibur (heute Tivoli) bei 
Rom , Schüler Ciceros in der R edekunst, Offizier im 
Heere Caesars in  Gallien, bald  Legat (Befehlshaber 
einer Legion), m ach te  die Feldzüge in Gallien, Belgien, 
B ritann ien , Spanien und N ordafrika  m it. S ta d tp rä fek t 
von R om  4 6  vor Chr., S ta tth a lte r  für Gallien 44 vor 
Chr., G ründer zahlreicher K olonien, teils zur Ansie
delung der V eteranen, teils zu V erteidigungszw ecken, 
so der Colonia R aurica  (Augst) 44 vor Chr. W ährend  des 
Partherfe ldzuges des M arcus A ntonius 36 vor Chr. war 
M. P . S ta tth a lte r  über die P rovinz Syrien, nahm  auch 
den T itel eines Im p era to rs  an. f  vor 1 5  vor Chr. — 
Felix  S taehclin  in den Basler B iographien  I und  in  Die 
Schweiz in  röm. Zeit. [C. Bo.]

M U N D  (K t. W allis, Bez. Brig. S. GLS). Gem. und 
P farrdorf. M und  1 2 9 9  ; M ont, M ond 1 3 3 1 ; M onz (wohl

vom  germ . M unda, jedenfals n ich t von M o n s(-lis).  
M. h a tte  m it dem alten  D orf F innen  (F unnun  1307) 
seine H erren , die m it den von R aron in V erw andtschaft 
standen . P e t e r  v. M. (1299), Schwiegersohn des W erner 
von R aron  ; Ju n k e r  J o h a n n  v . M., E hem ann  der 
Isabella  von Sax von W eingarten , Vizeballif des W allis 
1353. Von dessen T ochter ging die H errschaft an die 
von R aron , und  durch  die E rb to c h te r  K atharina, an 
die O rnavas von N aters ; diese t ra te n  1425 ihre D iensl- 
ansprüche au f F innen  an die D orfschaft um  180 lb . ab. 
Am 21. m . 1427 kau ften  die L eute  der v ier Dörfer 
F innen , M und, B odm en und Buel alle H errsch afts
rech te , S teuern  und D ienstbarke iten  dem  H errn  R udolf 
von R aron ab . Selbständig  geworden, gab M. sich 1469 
eine A lpensatzung, 1521 eine B auernzunft, 1538 durch 
das A m t der 4 G e w a lth a b e r  als Schiedsrichter und 1591 
durch  das B u rg rech t ergänzt. 1541 k aufte  M. den 
Jungv iehzehn ten  au f seinem  G ebiete von der K irche 
von N aters ab. K irchlich  gehörte M. zu N aters. 1348 
stifte te  Jo h . M atricularius in M. ein R ek to ra t, das 1727 
zur eigenen P farre i erhoben w urde ; 1730 wurde das 
G otteshaus um gebaut. P fa rreg iste r seit 1754. —  Gro- 
m aud  I I .  —  O rtsarch iv . [L. Mr.]

M U N D A T  am  R anden . Siehe R a n d e n .
M U N  1ER.  Fam ilie  von Coppet, die 1733 ins Ilab i- 

tan ten rech t von Genf aufgenom m en w urde. — D a v i d  
F r a n ç o i s ,  1798-1872, P lä rre r , Dr. theo l. h . c., H o n o ra r
professor der Exegese 1826, Professor der orientalischen 
Sprachen 1835, R ek to r 1832-1837, 1863-1870, 1872 ; 
P räsid en t des K onsistorium s 1842-1843, R itte r  der 
Ehrenlegion. — H eyer : Église de Genève. —  Seine 
G attin , Joanne L o u i s e  A m é l i e  Rom illy, g enann t Mu- 
nier-R om illy , 1788-1875, Zeichnerin und  M alerin, schuf 
über 500 P o rträ ts . —  S K L .  [C. R.]

M U N  I T E S C H  ( M u n i t æ s c h ) .  f  B ürgergeschlecht der 
S ta d t Schaffhausen. C u n i  M untschi, 1438. —  M a t h i a s ,  
O bervogt zu N eunkirch  1551, Z unftm eiste r und des 
K leinen R a ts  1563, f  15. v. 1578. —  US. — J .  J .  
R üeger : Chronik. —  H . O. H ubers Schaffh . Chr. — 
L L . [ S t i e f e l . ]

M U N K ,  P h i l i p p ,  * 1883 in Posen, Dr. m ed. 1856, 
Professor und D irek tor der m edizinischen K lin ik  in 
B ern 1865 - j  22. i. 1871, verfasste  zahlreiche wissen
schaftliche Schriften , d a ru n te r  Ueber acute Phosphor- 
Vergiftung ; A lbum inurie  ; Fettige Degeneration. —  K S A  
1871, p .  33. [W. v.  R.]

M U N N Y N C K ,  MARC d e ,  * 2. XII. 1871 in Gent 
(Belgien), D om inikaner, P riester, Professor der Ph ilo 
sophie an  der U n iv ersitä t F re ibu rg  seit 1905, R ek to r 
1924-1925. —  Goldenes Buch der U n iv ersitä t F re i
burg . [ R æ m y . ]

M U N T A T S C H ,  J a k o b ,  eigentlich « da M unta tsch  » 
(nach einem  W iesenkom plex bei Sent so b en an n t, 
w ährend sein eigentlicher Fam iliennam e verloren ge
gangen ist), w ird von P . D. R osius a P o rta  als der 
R eform ator des M ünstertales bezeichnet. —  B M  1916, 
p .  100.  [ f .  P.]

M U N T E L I E R  (französ. M o n t i l i e r )  (K t. Freiburg . 
Seebezirk. S. G LS). Gem. und Dorf, das früher zum 
S tad tg eb ie t von M urten gehörte. W appen : in R o t ein 

schw arzer Schrägbalken, belegt m it 
einem natü rlichen  H ech t. M urten ve r
lieh M. 1533 das G em einderecht, aber 
sein G ebiet w urde erst 1822 endgültig  
abgegrenzt. Bis zum  17. Ja h rb . 
h errsch te  die französische Sprache vor, 
aber von 1650-an gew ann das D eutsche 
die O berhand ; die 1697 gegründete 
Schule w ar schon deutsch . 1741 zer
stö rte  eine grosse F eu ersb runst das 
ganze D orf bis au f 5 H äuser ; m it 

Hilfe der S täd te  B ern und Fre ibu rg  w urde es bald 
wieder au fgebaut. Die 1762 abgetragene S t. M auritius
k irche von M urten stan d  ganz nahe beim  Dorfe M. ; 
der Friedhof, der sie um gab , wird noch heu te  b en ü tz t. 
Die U hren industrie  w urde um  die M itte des 19. Ja h rh . 
eingeführt. Am Seeufer en tdeck te  m an P fah lb au ten  aus 
der Stein- und B ro n zezeit.— K uenlin  : Diet. — E ngel
hard  : Bez. M urten. —  A S  H F  IV , 187 ; VI, 348 ; 
V II, 263. — M D B  V II, 289. —  Carl Müller : Les stations



208 MUNTPRAT MUNZING ER
lacustres (in A  F  1913). —  S taa tsa rch . F reiburg . — 
Arch. M urten. [R. M.]

M U N T P R A T .  K onstanzer Geschlecht, das im  T h u r
gau bedeu tende B esitzungen h a tte  und  u n te r  dem 
N am en « M. von Spiegelberg » 1550 in den R eichsadels
s tan d  erhoben w urde. W appen : gete ilt von Schwarz 
und Silber m it drei (2,1) Lilien in gew echselten Farben . 
L ü t f r i e d ,  B ürger zu Schaffhausen 1429, k au fte  m it 
seinem  B ruder H a n s  1419 die B urg und  H errschaft 
A ltenklingen, die des le tz tem  Sohn H a n s  1439 wieder 
verkaufte . L ü tfrieds Söhne L u d w i g  und H e i n r i c h  
kau ften  1464 die H errschaft Spiegelberg, die bis 
1582 im  Besitz der Fam ilie blieb. Der vorgen. H e i n 
r i c h  (Vogt zu Arb on) k au fte  1476 die H errschaft 
Lommis. W eiter kam en 1454 die u n te re  Veste Salen- 
ste in , 1478 die H errschaften  Zuckenriet und Salenstein 
und 1496 die H errschaft W einfelden durch  K au f an  das 
G eschlecht. J a k o b  w urde 1493 von E insiedeln m it dem 
M eiertum  zu Eschenz be lehn t. —  H a n s  L e o n h a r d ,  
L andhofm eister des S tiftes S t. Gallen 1566, f  1588. — 
J o d o c u s  schenkte  1594 zum  B au des K apuzinerk losters 
in F rauenfeld  5000 11. —  U r s u l a ,  M eisterin in M ünster- 
lingen 1407. — U r s u l a ,  A ebtissin  von Schännis 1525- 
t  1554. — Vergl. L L . —  OB G. — P u p  Th. —  A LIS , 
Tafel 1887, 1911. —  A. Schulte : Gesch. des mittelal- 
terl. Handels und  Verkehrs. — Derselbe : Die Grosse 
Ravens Merger Gesellschaft. — R ahn  u . D ürrer : K u n st
denkmäler Thurgau. — N aef : Burgen  (Ms. der S ta d t
b ib lio thek  St. Gallen). —  H ist. N bl. Uri. 1920. —  Gfr. 
7 7 ,  p .  2 7 0 .  [ A l b e r t  S c h e i w i l e r . ]

M U N Z A C H  (K t. Baselland, Bez. und Gem. L iestal). 
V erschw undenes Dorf. M onzacha anfangs 9. Ja h rb . ; 
M unciacum  825. F unde aus neolithischer Zeit (von 
beiden Seiten angebohrter Rollkiesel ; S teinbeil) ; aus 
der Bronze- oder H a lls ta ttz e it eine T o tenurne von 
2 Fuss D urchm esser. Sicher is t M. in röm ischer Zeit 
besiedelt gewesen. A uf dem  Areal des neuen S p ita l
go ttesackers w urden ein Säulenschaft und ein R iedestal 
aus weissem K alkstein  und ein w eiteres Säulenfragm ent 
gefunden, ausserdem  im F u n d am en t der 1765 abge
brochenen K irche zwei G rabinschriften . A uf röm ischem  
M auerw erk, bei V erw endung röm ischer G rabsteine, 
w urde die erste K irche e rbau t. Die Sage b ring t sie 
m it der M utter G ottes in V erbindung. Sicher is t, dass 
anfangs des 9. Ja h rh . M. als G erich tss tä tte  d iente (in 
u n m itte lb a re r N ähe noch die W eidhube). Am 11. v. 825 
ü b e rtru g  U p p ert dem  K loster S t. Gallen den d r itten  
Teil seines Besitzes im  Banne von M. Der O rt m it der 
K irche gehörte in der Folge den Grafen von Froburg , 
kam  aber als Lehen in die H and  der froburgischen 
D ienstm annen, der E deln von Schauenburg . Mit dem 
E rdbeben , dem  die Feste  Schauenburg zum  Opfer fiel, 
m ag auch das D orf M. gelitten  haben . 1462 w ar der 
Abgang des Dorfes bereits eine vollendete T atsache. 
Gericht, Zwing und B ann des Dorfes w urden m it Liestal 
verein ig t. Der K irchensatz  von M., u rsp r. offenbar 
E igenkirche, gehörte den F roburgern , dann als ihr 
Lehen den H erren  von Schauenburg, fiel aber nach  dem 
A ussterben der le tz tem  an die F roburger zurück und 
kam  schliesslich an T hom as v. F alkenste in . Dieser 
belehnte am  28. iv . 1462 m it dem  K irchensatz  H enm ann 
Offenburg, in dessen Fam ilie er bis zu ihrem  A ussterben 
blieb, um  dann um  1640 an  die S tad t Basel überzugehen. 
1536 w urde die P fa rre i M. m it dem  D iakonat von 
L iestal verbunden . 1753 w urde nu r noch einm al im 
Jah re  gepredig t. N achdem  1763 der M unzacher P fa rrer . 
von L iestal nach F renkendorf übersiedelt war, w urde 
die K irche von M. 1765 abgebrochen. — V ergi. 
B ruckeners M erkw ürdigkeiten. — L. Freivogel : Die 
Landschaft Basel. —  W . Merz : Burgen des S isgaus  II  
u. I I I  (Schauenburg). —  K . Gauss : M unzach, ein 
verschwundenes Baselbieterdorf. — A ndreas H eusler : 
Schweiz. Verfassungsgeschichte, p. 40. [K. Gauss.]

M U N Z I N G E R .  Fam ilien der K te . Basel und Solo
th u rn .

A. K a n to n  B a se l. R ats- und  Zunftm eistergeschlecht 
der S tad t Basel seit dem 16. Ja h rh . W appen  : in R ot 
au f grünem  D reiberg drei weisse, g rü n b eb lä tte rte  und 
go ldbebutzte  Rosen. — L L .  —  L L H .

B. K a n to n  S o lo th u rn . Geschlecht von O lten, das

seit 1592 im  dortigen  B ürgerbuch eingeschrieben is t; 
W appen  : durch  einen goldenen, m it ro tem  M alteser
kreuz belegten  Schräglinksbalken gete ilt von Blau m it 
einem  weissen H albm ond und  von R o t m it einem 
dreifachen grünen  K leeb la tt. Der erste bek an n te  M. ist 
H a n s , Siegrist. —  1. B e n e d i k t , 1735-1806, D ra h t
zugm eister und S ta tth a l
te r . — 2. C o n r a d , 1759- 
1835, Sohn von Nr. 1,
S alzfaktor, A ide-m ajor 
1798, Mitglied der helvot.
T agsatzung  1801, Regie
rungskom m issär 1803,
G rossrat 1804-1814. Seine 
4 Söhne waren : —  3.
U l r i c h , 1787-1876, H an 
delsm ann, bei der R estau 
ra tio n  1814 am  A ufstand  
gegen die a ris tok ra tische  
R egierung bete ilig t und 
flüchtig, nach der R egene
ra tio n  1830-1860 S ta d t
am m ann  ; B egründer des 
Gesanges in Olten und 
des Volksgesanges im K t.
Solothurn , K om ponist 
zahlreicher p ro faner und 
kirchlicher Gesangs- und 
M usikstücke ; Verf. von 
Gesch. E rinnerungen 1798- 
1814. —  S M  1908, Nr. 27 u. 28. —  4. Josef ,  1791- 
1855, H andelsm ann , beteilig te sich 1814 gegen das neu 
errich te te  Pa triz ierreg im en t und flüchtete nach  Corno 
ins Exil. S tad tsch re iber in O lten 1817-1825, p rok la
m ierte  an der V olksversam m lung in B alstal vom  
22. x ii. 1830 die S o u v erän itä t des So lo thu rner Volkes 
und leitete  dam it die politische R egeneration  des K ts. 
Solothurn  ein ; M itglied des K leinen R ates 1831, 
S tandesp räsiden t 1832 und  bald  die eigentliche Seele 
der Regierung. F as t a lljährlich  T agsatzungsgesandter 
bis zur neuen B undesverfassung, B undesra t 1848-1855, 
B undespräsiden t 1851 ; bedeu tender freisinniger S ta a ts 
m ann. —  A. H a rtm an n  : Gallerie berühmter E idg. I. — 
5. V i k t o r ,  1798-1862, gebildeter A rzt, v ielverd ien ter 
F örderer und Leiter des K unst- und M ännergesanges in 
O lten, K om ponist zahlreicher kirchlicher und w elt
licher Gesänge. — H ., D ietschi : Sängergesch. des Kts. 
Solothurn. —  6 . C o n r a d ,  1803-1867, F ab rik an t, O berst, 
B aum eister, E rb au er versch. bem erkensw erter B auten  
in Olten, B egründer des K adetten k o rp s . —  7. E m i l ,  
1821-1877, Sohn von Nr. 3, H andelsm ann , verd ien te r 
Förderer und  L eiter des Gesanges, K om ponist zahl
reicher Tonstücke. Söhne von Nr. 4 : 7 .  W i l h e l m ,  
1826-1878, A dvokat, O berrich ter 1866, O berst u . K d t. 
der 15. Brigade 1869.— 8 . W a l t e r ,  1830-1873, Dr. ju r., 
Professor der R echte an der U n iv ersitä t Bern von 
1857 an, R ed ak to r für ein bernisches H andelsrech t, 1862 
vom  B undesrat m it der A usarbeitung  einer Schweiz. 
H andelsgesetzgebung, 1869 m it einer solchen des 
Schweiz. O bligationenrechts b eau ftrag t, V orkäm pfer 
der Schweiz. R echtseinheit und F ü h re r der Schweiz, 
a ltkatho lischen  R eform bew egung, V erfasser zahlreicher 
Schriften , u. a. von P apsttum  und Nationalkirche  (1860) ; 
Die Pflege der Jurisprudenz im  alten und neuen Bern  
(1866) ; Bundesrecht und Bundesgerichtsbarkeit (1871) ; 
Erbrechtliche S tudien  (1874) ; Studien über das eheliche 
Güterrecht der Schweiz (1874). — P . D ietschi und 
L. W eber : W. M ., ein Lebensbild. — 9. W e r n e r  
M unzinger-Pascha, 1832-1875, A frikareisender, s tu 
d ierte  die orientalischen Sprachen, ging 1853 als Chef 
einer H andelsexpedition  nach  dem  R oten  Meer, Kordo- 
fan und  dem  L ande der Bogos ; bete ilig te  sich 1861 an 
der von D eutsch land  ausgesandten  E xpedition  Theodor 
Heuglins zur Auffindung des 1856 in  W ad ai verschol
lenen A frikareisenden E d u ard  Vogel ; französischer Vi
zekonsul in M assaua 1864, b ritischer Konsul für Abes
sinien 1865, fü h rte  1868 die englische E xpedition  zur 
Befreiung der englischen Gefangenen nach  der Felsen
festung M agdala in Abessinien, w urde 1871 vom 
Vizekönig von Æ gypten  zum Bey und G ouverneur von

J o s e f  M u n z i n g e r .
N a c h  e i n e r  L i t h o g r a p h i e  v o n  ,T. 
H o s i e r  ( S c h w . L a n d e s b i b i .  B e r n ) .
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M assaua e rn an n t, w ar 1872 zugleich G ouverneur von 
Suakim , 1873 Pascha und G eneralgouverneur des 
ganzen ägyptischen  Sudans sam t Bogos und  N ord 
abessinien, w urde 1875 au f einer E xped ition  ins Innere  
im  L ande der G allasneger erm ordet. V erdient als 
Sprachforscher, Forscher fü r L änder- und V ölkerkunde, 
H andelspionier und V orkäm pfer europäischer K u ltu r  
und B ildung. H au p tsäch lichste  W erke : Sitten und

Recht der Bogos (1859) ; 
Ostafrikanische Studien  
(1864) ; Vocabulaire de la 
langue Tigré  (1865) ; Rou
tes in  A b yssin ia  (1867).
—  P. D ietschi : Werner 
M unzinger-Pascha  (1875).
—  G. W ild : Von Kairo 
nach M assaua  (1879). —  J . 
V. K eller-Zschokke : Wer
ner M unzinger - Pascha 
(1891). Söhne von Nr. 5 :
— 10. E u g e n , 1830-1907, 
C hefarzt am  Solothurner 
K an to n ssp ita l O lten 1880- 
1893, au f dem  Schlachtfeld 
von Solferino 1859, Chef 
des Jo h an n ite r-L azare tts  
bei G ravelo tte  und P o n t à 
Mousson 1870, S an itä ts- 
O berst, Chef des H ilfsko
m itees fü r die In tern ierten  
und Chef der freiwilligen 
Hilfe fü r die Schweiz. A r

m ee ; Sänger und  Schauspieler, V erfasser des F e s t
spiels fü r D örnach anlässlich der Z entenarfe ier für 
die Schlacht bei D örnach (1899). —  Oltner Tagblatt 
1907, Nr. 305. —  11. E d u a r d ,  1831-1899, bedeu tender 
M usikdirigent und  K om ponist, D irek tor des Cäcilien
vereins A arau , des S tad tsängervere ins (heute M änner
chor) Zürich, des Schweizer-Gesangvereins in Neapel, 
des F rohsinns und  O rphéons in N euenburg, F es t
d irek to r des eidg. Sängerfestes in N euenburg 1870. 
Grössere W erke : Jeanne d 'A rc  (1887) ; Sempach  (K an 
ta te ,  1896) ; Der Schwur im  R ütli (K an ta te , 1863) ; 
R uth und  Boas (O ratorium ) ; Le chemin creux (K an ta te) ; 
Helgi und Kara  (1863) ; Grandson (K an ta te ). —  A D B . 
—  S M  1899, Nr. 15. —  12. A r n o l d , 1830-1903, Sohn 
von Nr. 6 , F a b rik an t und L andschaftsm aler, Schüler 
L ugardons. W erke von ihm  im  K unstm useum  Olten.

Aus einer ändern  S tam m linie : —  13. B e r n h a r d ,
1787-1832, A m tsschreiber und  G erich tspräsiden t, G rün

der der E rsparn iskasse  in 
O lten 1828 ; Fö rderer der 
G em einnützigkeit. —  14. 
V i k t o r , 1809-1853, Sohn 
von N r. 13, G erich tsprä
sident in Solothurn  1851, 
in Olten 1853. Söhne von 
Nr. 14 : —  15. K a r l ,  
1842-1911, bedeu tender 
C hordirigent und  K om po
n ist, D irek to r der L ieder
tafe l Solo thurn  1867, F est
d irek to r an den eidg. Sän
gerfesten in Solothurn  und 
Bern 1868 u. 1899, D irek
tor der L iedertafel und 
der M usikschule B ern von 
1869 an, w ährend J a h r 
zehnten  die Seele des m u 
sikalischen Lebens der 
S ta d t B ern ; E h ren d o k to r 
der U n iv ersitä t Bern und 
E hrenbürger der S tad t 
B ern 1891. IJaup t-W erke  : 

F estspielm usik zur 700jährigen Gründungsfeier in  
Bern  (1891) ; M urtenschlachtkantate  (1876) ; Festhym 
nus zur 50jährigen Jubelfeier der Berner Hochschule
(1884) ; Musik zu K önig  Oedipus von Sophokles
(1882) ; Die Freiharstbuben (L iederkreis, 1899). — A. 
Niggli : K . M . —  S. Egger : C. M . —  Festschrift des

Cäcilienvereins Bern. — J .  V. W idm ann : C. M . (in 
Ausgewählte Feuilletons). —  16. E d g a r ,  1847-1905, 
b ed eu tender M usiker, L ehrer am  S ternschen K onserva
to rium  in Berlin 1873, M usikdirektor in W in te rth u r 
1884 ; D irek to r des E ichelbergschen K onservatorium s 
in Berlin 1893, L ehrer an  der allg. M usikschule in Basel 
1901. K om ponist von 5 Sinfonien und  grössern Orche
sterw erken ; 1 Oper Lucretia Collatina (1895) ; H uldigung  
clem Genius der Töne (K a n ta te , 1899) ; Bundeskantate  
(1901). — 17. O s k a r ,  * 1849, A nw alt in  So lo thurn  1874- 
1886, K an to n sra t 1876-1886, R egierungsrat des K ts. 
Solothurn  1886-1896, N a tio n a lra t 1879-1884, S tän d era t 
1886-1917 (P räsiden t 1893-1894), hochangesehener frei
sinniger S taa tsm an n . —  Aus einer ändern  Linie 
s ta m m t —  18. H a n s ,  * 1877, L andschafts- und P o r
trä tm a le r . W erke im K unstm useum  O lten. — Vergl. im 
allg. auch R e fa rd t : M usik lex . —- S K L .  [H. D.] 

M U Œ S L I N .  E in 1740 t  G eschlecht der S tad t Zug, 
das aus U rseren zu stam m en scheint. U l r i c h  M. in Zug 
im  16. Ja h rh . —  L u d w i g ,  6 . x n .  1643-27 . i. 1706, 
Goldschm ied, v e rfertig te  m ehrere  R eliquiarien  fü r das 
S tift E ngelberg. —  Jo b . K aiser : Zuger Goldschmiede
kunst, p . 50-52. [ W .  J . M e y e r . ]

M U O L E N  (K t. u. Bez. S t. Gallen. S. GLS). Dorf, 
polit, und  Ortsgem . M uoia  1155 und  1227. M. sam t dem 
M eieram t gehörte  zur H errschaft Hagenw il, aber 1264 
gab R itte r  R udolf von H agenw il A m t und  H of M. dem 
A bt B erchtold  von St. Gallen auf. D am it w urden die 
dortigen G otteshausleu te  (die H errschaft H . w ar st. 
gall. Lehen) nach  dem  H ofgericht in St. Gallen gerich ts
pflichtig . Es gab in M. aber auch R eichsbesitz, den 
K aiser Ludw ig der B ayer 1331 dem  F reiherrn  E b erh ard  
von Bürglen versetz te . F ü r  die Freien, die das R eichs
gu t in n eh a tten  und  b ebau ten , bestan d  ein besonderes, 
vom  äb tischen  V ogtgericht unabhängiges F reigerich t, 
das sam t dem  R eichsgut von den F reiherrn  von Bürglen 
in andere H ände  überging, 1466 von B u rk h a rt Schenk 
von Castel u n te r  Bedingungen an  A bt U lrich V III  
ab g etre ten  w erden m usste  und  um  1516 bedingungslos 
an  das G otteshaus gelöst w urde. Schon 1467 erhielt 
M. vom  A bt eine Öffnung. E rs t bedeu tend  sp ä ter vollzog 
sich eine V ereinigung der beiden Gerichte, und  M. w urde 
gleich T ab la t ein G ericht des L andshofm eisteram tes. 
1803 w urden M. und  H äggenswil vorübergehend zu 
einer po lit. Gem. verschm olzen, aber noch im  gl. J .  zu 
zwei se lbständigen Gem. erhoben. K irchlich  gehörte M. 
zu Hagenw il. B au einer K apelle und  E rrich tu n g  einer 
K ap laneipfründe 1784 ; U m w andlung in eine P fa rr
k irche 1803, N eubau der K irche 1863. Bevölkerung  : 
1860, 994 E inw . ; 1920, 1097. —  U StG. — M. G m ür : 
Rechtsquellen I. —  N üscheler : Gotteshäuser. —  Aug. 
N aef : Chronik. —  L. Cavelti : E ntw icklung der Landes
hoheit der A btei St. Gallen, p. 47. [Bt.]

M U O S .  A ltes, 1837 f  Geschlecht der S tad t Zug. 
M i c h a e l  M. m it dem  B einam en « B inätsch  » erhielt 
1503 m it seinem  Sohne H a n s  B ürgerrech t in Zug. 
Viele M. t ra te n  als Offiziere in frem de D ienste, andere 
w aren M aler und Goldschm iede (S K L ) .  — 1. Maria 
R o s a ,  23. x . 1649-17 . v i. 1728, Oberin von Maria 
O pferung in  Zug 1689, fö rderte  das geistliche Leben 
dieses K losters. —  2. K a s p a r  W o l f g a n g ,  9. ix . 1654-
4. I. 1728, der b ek an n tes te  u n te r  den M alern des Ge
schlechts, m alte  in Venedig, Rom , D eutsch land , F la n 
dern und  in F rankreich , sowie zu H ause m ehrere pom 
pöse K irchengem älde. —  3. H e i n r i c h  L u d w i g , 19. x n . 
1657-26 . x i l.  1721, Mitglied des Gr. R a ts  1694-1709, 
Schultheiss 1694-1697, S ta d th a u p tm a n n  1712, S ta d tra t
1709-1721, gab als B uchdrucker 1698 eine in K upfer 
gestochene L an d k a rte  der Schweiz und  der zugew. O rte 
( Helvetia , Rhaetia, Vallesia) heraus. —  4. J o h a n n  
J a k o b , auch « M oreer Muos » gen., B ruder von N r. 1 
u. 3, 15. I. 1660-14 . 1.1729, O berstw achtm eister, t r a t  
in französische, dann  in österr. und 1688 in venetiani- 
sche D ienste, wo er im  gl. J .  sich  im Feldzuge nach 
Morea als M ajor auszeichnete. Im  Toggenburgerkrieg 
1712 stan d  er an  der Spitze der Zuger und w ar K om m an
d a n t von B rem garten  ; in Zug w ar er Schultheiss des 
Gr. R ats und  Mitglied des G rossgerichts. —  5. P . B e a t ,
30. v i. 1714-3 . vi. 1760, Professor des K irchenrech ts in 
R heinau , veröffentlichte 1748 eine la t. Schrift über

W erner  Munzinger. 
Nach einer Lithographie 

(Schw. Landesbibi.  Bern).

Karl Munzinger. 
Nach einer Photographie  
(Schw. Landesbibi.  Bern).
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R heinau . — Vergl. Gfr. 23, p. 325. — Alb. H eiser : [ 
Die Farn. M . (im Gfr. 34). — B. S taub  : J .  J .  M . (in j 
Gfr. 47). —  W . J .  Meyer : Zuger Biogr., Nr. 576-591. — 
S ä L .  [W. J .  M e y e r .]

M U O S E R  ( M u s e r , M o s e r  ?). A ltes U rnergeschlecht, 
das seit dem  16. Ja h rh . in B ürgten und in jü n g ere r Zeit 
auch in A ltdo rf e ingebürgert is t. W e r n e r  f  zu Sem pach 
1386 oder in der M ordnacht zu W eesen 1388. — F e l i x ,  
des R a ts , f  1609. In  der Folge noch zehn R atsherren , 
drei Offiziere in Palerm o und Spanien, v ier Geistliche, 
alle von B ürgten. — Vergl. P fa rrarch iv  B ürgten. —  W y
m an n : Schlachtjahrzeit.—  N bl. von Uri X I 1 u . X V III . 
—  L L H .  [ J .  M ü l l e r ,  A.]

M U O T A T H A L  (K t. u . Bez. Schwyz. S. G L S ).  Gem. 
und Pfarrdorf. Neben dem  D orf M. gehören zur Gem. 
noch die F ilia lkaplaneien  B isithal und  R ied . Die ausge
dehn ten  W eiden und  W älder sind m eist K o rpora tions
g u t. M. w ar von a lte rsh er von freien M ännern bew ohnt, 
gehörte zuerst zum  T hurgau  und  dann  zum  Z ürichgau 
und w urde dann ein V iertel des a lten  Landes Schwyz. 
1799 w ar M. auch der Schauplatz  kriegerischer Ereignisse 
zwischen den Franzosen einer- und den O esterreichern 
und den R ussen anderseits . E nde Septem ber kam  Su- 
worow au f seinem berü h m ten  Zug über die A lpen über 
den K inzig ins M uotathal und  nahm  im  dortigen 
F rau enk loster Q uartier. In  früherer Zeit w ar auch 
Illgau zu'M . pfarrgenössig. 1392 tre n n te  es sich von M. 
und w urde selbständige P farrei. Im  M. soll schon vor 
dem Ja h re  1000 eine K irche gestanden haben . Die 
jetz ige  P farrk irche  w urde 1793 e rb au t. Die G ründung 
des F rauenkloste rs vom  3. O rden des hl. F ranziskus geht 
in die M itte des 13. Ja h rh . zurück. T aufregister seit 
1663, Ehereg. seit 1626, S terbereg. seit 1633. — Vergl. 
Gfr. 45, p. 316. — Das Frauerüdoster M uotathal (im 
Gfr. 6 , p. 95). — St. M artin  Kalender 1917. — B T  1926, 
151. |D . A.]

M U O T H ,  G is c h e n  C a s p a r ,  rä to rom anischer Ge
schichte- und Sprachforscher und D ichter, * 29. IX. 1844 
im  Brigels (B ündner O berland), Lehrer für L atein  und

Geschichte an  der K an 
tonsschule in Chur 1873, 
verfasste  eine erstaunliche 
Menge von A rbeiten  aus 
dem Gebiet der B ü ndner
geschichte, bes. ü b er K u l
tu rgesch ich te  des M itte l
a lte rs und der neuern  Zeit, 
u . a. Der Vogt Gaudenz von 
M a tsch ; Ueber biindn. Ge
schlechtsnamen und ihre 
Bedeutung fü r die B ü n d 
nergeschichte ; Zwei sog. 
Aemterbilcher des B istum s  
Chur. Auch über die Ober
länder rom anische S pra
che schrieb er eine Reihe 
von A bhandlungen g ram 
m atischer und bes. lite rar- 
geschichtl. A rt, u. a. Curta 

Ginchen Caspar Muoth. bibliografo  dils studis nel
Nach einer Photographie.  reloromonsch ; Romontsch

u Tudesc ; Litteratura ve
g lia ; Studis etymologs dii romonsch sursilvan. Daneben 
w ar M. ein vorzüglicher rom anischer D ichter. G enannt 
seien, neben vielen kleineren lyrischen G edichten, Las 
spallunzas ; Il Gioder ; De sogn P iaci, A  M esiras ; 
Il C um in d ’Ursera. 1902 b eau ftrag te  der Grosse R a t 
G raubim dens M. eine B ündner Geschichte zu schreiben 
und nahm  ihm  dafür erst einen Teil, dann den ganzen 
S chu lun terrich t ab. B evor er an die A usarbeitung 
schreiten konnte, s ta rb  er am  6 . v i i . 1906. in Chur. 
Verz. seiner A rbeiten in A nnalas della Sociétù retoro- 
montscha X X II . —  J H G G  X X X V I. [C. J.]

M U R  (K t. W aad t, Bez. Avenches, Gem. Cudrefin. 
Dorf m it steinzeitlicher P fah lb au sta tio n . M urs  1453. 
Seit dem M itte lalter te ilte  M. die polit. Geschicke von 
Cudrefin (s. d.) und w ar im m er bei M onte! eingepfarrt. 
Im  18. Ja h rh . n an n te  sich ein in M. b eg ü te rte r Zweig 
der Fam ilie von Fischer in Bern Fischer von M. 1910: 
142 E in  w. — D IIV . [M. R.]

M U R A L T ,  M U R A L T I ,  M U R A L T O ,  von M U 
R A L T .  I. Edles Geschlecht von Locarno, das seit 
dem 1 2 . J a h rh . e rw ähnt w ird und  w ahrsch. langobardi- 
schcr H erk u n ft is t. Die M. gehörten zur K orpora tion  
der capitanei (s. d.) von L ocarno u n d  w aren R eichsva
sallen, sowie V asallen des Bischofs von Corno, von dem 
sie um  1190 die T ürm e von M uralto (nach denen sie 
sich b enann ten ), einen Teil des Schlosses S. Biagio oder 
castello maggiore von Locarno und  zahlreiche B esitzun
gen in M endrisio, C apriasca, im  Veltlin u . a. O., sowie 
P a tro n a tsre ch te  in der S tiftsk irche S. V itto re  von 
Locarno-M uralto  und  in der K a th ed ra le  von Corno zu 
Lehen erh ielten . Die M. ü b ten  auch einen grossen E in 
fluss au f die V erw altung der pieve  Locarno aus und b e 
teilig ten  sich an den K äm pfen zwischen W elfen und 
Ghibellinen, sowie zur Zeit der am brosianischen R epu
blik gegen die R usca, die H erren  von Locarno. Infolge 
dieser K äm pfe w urden einige M uralti v e rb an n t ; diese 

begründeten  den w ichtigen Zweig der 
M ural ti von Corno. Einige M. sp ielten 
bei der E in führung  der R eform ation  
in Locarno eine bedeu tende Rolle und 
m ussten  deswegen 1555 das L and v e r
lassen. Von diesen stam m en die Zweige 
in Zürich und  Bern ab. W appen : in 
Silber eine zw eitürm ige ro te  B urg m it 
offenem Tor, zwischen den T ürm en eine 
goldene Lilie (V ariante  : die B urg be
gleitet von v ier goldenen Lilien).

Erster Z w e ig .— 1. L ocarnus , is t der erste b ek an n te  
M uralto und wird 1182 als G rundbesitzer in  Coglio 
e rw ähn t. —  2. H onrigalus (1288-1337), U renkel von 
Nr. 1, t  vor 1347, w ar 1313, m it Guido Orello, V ikar der 
pieve Locarno. —  3. J ohannes P etrus  (1418-1453), 
P o d esta t der capitanei 1453. — 4. F ranciscus (1447- 
1473), Neffe von Nr. 3, P ro n o ta r, P o d esta t der Mu
ra lto  1471, des G eneralrats und A rzt des G erichtsbez. 
von Locarno 1473. —  5. L a u ren tiu s  (1486-1528), 
Sohn von N r. 4, t  vor 1532, A rzt des Herzogs von Mai
land 1492-1498, lange Jah re  Mitglied des G eneralrats 
von Locarno.

Zweiter Zweig. —  1. G a f f u s  (ca. 1190-1219), A hnherr 
des H auptzw eiges, gegen E nde des 12. Ja h rh . vom  
Bischof Anselm  von Corno (1177-1192) m it bedeutenden  
Lehen in v es tie rt. —  2. L u t e r i u s , erw. 1293-1322, 
U renkel von N r. 1, P o d esta t von Locarno 1304, P o d esta t 
von Bellinzona 1307, W eifenführer. —  3. P e t r u s  (1351- 
1376), 1355-1356 v icarius des B ernabò V isconti, H errn  
von M ailand, über die Talgem einde L even tina . — 4. 
Ca s t e l l i n u s  (1428-1470), w ird infolge Teilnahm e an 
der E m pörung  gegen den Grafen R usca 1448 v e rb an n t, 
is t 1464 und  1470 S trassen inspek to r von S ta d t und  
D istrik t Cremona. — 5. T h o m a s i n u s  (1422 - f  1448), 
E nkel von N r. 3, em pört sich 1448 gegen den Grafen 
R usca und w ird h ingerich te t. —  6 . C h r i s t o f o r u s  
(1439-1486), D r. ju r .,  w ird 1439 u n te r  die D ekurionen 
von Corno au fg en o m m en .—  7. F r a n c i s c u s , * ca. 1457, 
Dr. ju r .,  P o d esta t von T rahona  1051-1502, V erfasser 
der A n n a lia  Francisci M uralti 1492-1520. — 8 . M a r t i -  
n u s , 1538 als S tu d en t erw ähnt, sp ä ter Dr. ju r .,  herzogli
cher P o d esta t zu Vigevano 1548-1549, sp ä ter zu L uino ; 
hum anistisch  gebildet, w andert als F ü h re r der evangeli
schen Gem einde von Locarno 1555 m it G attin  und v ier 
K indern  nach  Zürich aus, t  1567. — 9. G iov. G a l e a z z o  
(1491 - 1 1557), E rzp rieste r von Locarno von 1528 an, 
Gegner der R eform ation , nahm  an der D ispu ta tion  von 
Locarno 1549 teil. — 10. J o h a n n e s ,  * um  1500, 
W u ndarz t, A nhänger der R eform ation , w andert 1555 
m it G attin  und K indern  nach  Zürich aus. D ank seiner 
m edizinischen K enntnisse e rhalten  er und  seine beiden 
Söhne 31. i. 1566 das zürcherische B ürgerrech t m it der 
R egim entsfähigkeit. M itglied der Gesellschaft zum 
Schwarzen G arten  und S ta d ta rz t. S tam m v ate r der 
Zürcher M uralten, f  1579. Seine G a ttin  B a r b a r a , geb. 
M uralt t r i t t  am  18. i. 1555 vor dem  päpstlichen  L egaten 
m utvo ll für den reform ierten  G lauben ein. — Vergl. 
A rt. Ca p i t a n e i  und L o c a r n o . — K . Meyer : Die Ca
pitanei von Locarno (1916). — F erd. Meyer : Die evangel. 
Gem. in  Locarno (1836). — C. K eller-Ëscher : Die E in 
bürgerung der Fam ilie v. M . in Zürich  (in A U S  1911). —
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A H S  1914. —  L L . —  BStor. 1879, 1880, 1882, 1883, 
1888, 1889, 1891, 1904, 1910, 1912, 1915. [C. Trezzini.]

I I .  Patrizisches Geschlecht der Stadt B ern. W appen  wie 
oben, seit E nde des 17. Ja h rb . m it v ier ro ten  Lilien. —
1. H ans L u d w ig , 1546-1606, Sohn von Nr. 8 , W und
a rz t, Gem ahl der M aria von M ülinen, e rh ä lt 1570 das 
B ü rg e rre c h t.— 1” J ost, 1601-1676, E nkel von N r. 1, 
Vogt von G o tts ta t t  1644, von St. Jo hannsen  1655. —
2. J ohann  B e r n h a r d , 1634-1710, U renkel von N r. 1, 
Mitglied des K leinen R a ts  1684, Deutsch-Seckelm eis ter 
1693, m it K asp ar v . M uralt von Zürich G esandter nach 
T urin  zu G unsten der bed roh ten  W aldenser 1686, oppo
n iert sp ä te r  gegen die H ärten  der B erner Religionskom 
m ission . — S B B  I. — 2a Sa m u el , 1636-1710, Sohn 
von N r. 1», O berst in F ran k re ich — 3. F ranz L u d w ig , 
1638-1684, B ruder von N r. 2, in französischen D iensten, 
B rigadier 1677.— S B B  I. — 4. B e a t  Ludwig, g e tau ft 
9. i. 1665, Sohn von N r. 3, zunächst Offizier in franz. 
D iensten, u n te rn im m t um  1694-1695 eine Reise nach 
E ngland . 1701 m uss er wegen seiner religiösen A nschau
ungen B ern verlassen, leb t dann au f einem  L andgute  
in Colombier (N euenburg) ; begraben 20. x i. 1749. Die 
schon au f den Reisen geschriebenen, 1725 gedruckten  
Lettres sur les A ngla is et les Français k ritisieren  die 
klassische K u ltu r  F rankreichs und bew undern  England 
(Anglom anie). Im  A nschluss an  den F rühp ie tism us 
b e to n t M uralt in sp ä tem  Schriften das religiöse Gefühl 
und bezeichnet den gö ttlichen  In s tin k t im  Menschen 
als die einzige Quelle der E rk en n tn is ewiger W ahrhe it, 
b ekäm pft den D eism us und  v e r tr i t t  m ystische G edan
ken. —  E . Blösch in S B B  I I .  — O tto v. Greyerz : B . L.
v. M . —  A D B .  — N Z Z ,  22. v m . 1923. —  5. Geo rg , 
1678-1754, Sohn von N r. 2, Vogt zu Frienisberg  1724, 
des K leinen R ates 1733. — 6 . Sam u el , 1680-1764, Sohn 
von N r. 3, L andvog t zu Sargans 1733, S tad tk o m m an d an t 
bei den B ürgerunruhen  1749. — 7. J ohann B e r n h a r d , 
1702-1755, E nkel von Nr. 2, L andvogt zu Y verdon 
1744. —  8 . J ohann B er n h a r d , 1709-1780, Sohn von 
Nr. 5, Schultheiss von T hun 1760, des K leinen R ats 
1768, D eutsch-Seckelm eister 1777. — 9. L u d w ig , 1716- 
1789, Sohn von N r. 6 , K om m issar in London, K astlan  
von Zweisim m en 1787. — 10. W ilhelm  B er n h a r d , 
1737-1796, Sohn von Nr. 7, des K leinen R a ts  1786, 
W elsch-Seckclm eister 1789, O berkom m andant der 
W aad t 1790-1792. — 11. B ern h ard  L u d w ig , 1749- 
1816, Sohn von Nr. 8 , L andvog t zu B ipp 1789. —
12. A nton Salomon Go ttl ieb , 1757-1818, B ruder von 
Nr. 11, M itglied der provisorischen R egierung 1798, des 
Gr. R a ts  1803. — 13. B ernhard  L u d w ig , 1776-1858, 
Sohn von Nr. 11, in d iplom atischen Missionen 1813- 
1814, des K leinen R a ts  und  des S ta a tsra te s  1817, 
G esandter au f der T agsatzung, S tandesseckelm eister 
1826-1831. — 14. A braham  R u d o lf , 1783- 1859, 
B ruder von Nr. 13, seit 1814 in holländischen D iensten, 
G eneralm ajor 1838, M ilitä rkom m andant von N o rd 
b ra b an t 1840, B egründer des holländischen Zweiges der 
B erner M uralt. —  15. L udw ig  Bern h ard  K arl , 
1795-1854, B ruder von Nr. 13, im  D ienste des K önig
reiches beider Sizilien, B rigadegeneral im Feldzuge 
in Sizilien 1849. — 16. R u dolf K arl A m éd ée , 1786- 
1854, Sohn von Nr. 12, als H au p tm an n  in  französischen 
D iensten bei der K ap itu la tio n  von B aylen 1808 gefan
gen ; O b erstlieu tenan t in der Schw eizergarde L u d 
wigs X V III . 1818, in der Ju lirevo lu tion  1830 verw undet.
—  B T  I, 1887. —  S B B  I I I .  —  17. A lbrech t , 1791- 
1848, B ruder von N r. 16, m ach t in bayrischen Diensten 
den Feldzug nach  R ussland von 1812 m it, w ird 1827 
O b erstlieu tenan t in französischen D iensten. —  S B B  IV.
— 18. R udolf  Alb r ec h t , 1823-1897, Sohn von Nr. 16, 
H au p tm an n  in österreichischen D iensten 1848 in I ta 
lien, M ajor im  eidg. G eniestab 1852-1859, —  19. A lexan
der Ludwig A m e d e o ,  * 11. v i. 1829, Sohn von Nr. 16, 
Ingen ieur der Z en tra lbahn  1853-1857, E rb au er der 
S trecke S itten-S iders der S im plonbahn 1862, des Ge
m einderates der S ta d t B ern 1868-1888, S tad  tra t  1888- 
1895, des Grossen R ates des K ts . B ern 1870-1874 und 
1894-1909 (P räsiden t 1900-1901), B u rgerra tsp räsiden t 
1890, ve rd ien t um  D urchführung  der N euorganisation 
der B urgergem einde, die Schaffung des h isto r. M useums, 
der K ornhausbrücke, des K asinos und die Vereinigung

der S tad t- und H ochschul-B ibliotliek, f  23 v u . 1909
— B T  II , 1910. —  20. G a s t o n , * 22. v .  1851, Sohn von 
Nr. 18, K onsul von G rossbritannien  in Bern. — S G B  IV.

I I I .  Rats geschleckt des Freistaates Zürich. Die beiden 
Söhne und drei E nkel des Johannes (I, Nr. 10) waren 
A erzte ; le tz te re  zogen ins 
Ausland. Alle Z ürcher Mu
ra lten  stam m en ab von —
1. J o h a n n e s , 1577-1645,
E nkel von N r. 10, K au f
m ann , Z ünfte r zur S affran .
— 2. J o h a n n  M e l c h i o r ,
1614-1686, Sohn von Nr.
I ,  K aufm ann , S tam m v a
te r  des M elchiorastes. Die 
m eisten seiner N achkom 
men sind K aufleu te, M it
glieder des Grossen R ates 
und des kaufm ännischen 
D irek torium s. — 3. K a s 
p a r ,  1627-1718, B ruder 
von N r. 2, 1680 als erster 
der Fam ilie  Mitglied des 
Grossen, 1685 des Kleines 
R ates, 1686 G esandter 
nach T urin , O bm ann ge- Amédce von Murait,
m einer K löster 1689. —  Nach einer Photographie .
Das Handlungsbuch der
M urallen , in H . Sieveking : Z u r Zürcher. Handelsge
schichte (J S G  1910). — 4. J o h a n n e s ,  * 18. ii. 1645, 
Sohn von Nr. 2, Dr. m ed. der U n iv ersitä t Basel 1671, 
eröffnet 1686 in der G esellschaft z. Schw arzen G arten 
das Collegium Analom icum  und schafft dam it die K eim 
zelle einer m edizinischen 
F a k u ltä t  in Zürich. S ta d t
a rz t 1688, Professor phy- 
sicae und  C horherr am 
G rossm ünster 1691 ; Ver
fasser zahlreicher m edizi
n ischer und  n a tu rw issen 
schaftlicher Schriften . —
H. J .  F insler : Bem erkun
gen aus dem Leben J . M . —
Derselbe in N bl. der Ges. 
der Chorherren 1833. — K .
M eyer-A lirens : Die A rz t
fam ilie  M . (in Schweiz.
Zeitschrift f. H eilkunde  I 
u . I I ) .  — C. B runner u.
W ith. v. M uralt : A u s den 
Briefen hervorragender 
Schweizer-Aerzte des 17.
Jahrh. —  O tto O bschla
ger : Der Zürcher Stadlarzt 
J .  v. M . uncl der m edizin.
Aberglaube seiner Zeit. —
5. J o h a n n e s , 1665-1726,
Sohn von Nr. 3, O bervogt zu S täfa  1712, P räsiden t 
des kau f m. D irektorium s 1717-1722, des Geheimen 
R ates 1720, S ta tth a lte r  und G esandter im W erdenberg
handel 1721, T agsatzungsgesandter 1722, G erichtsherr 
zu Oetlishausen (Thurgau). — 6 . J o h a n n  C o n r a d , 
1673-1732, Sohn von Nr. 4, Dr. m ed., D ep u tie rte r der 
Zunft z. Schm ieden bei der S taatsrefo rm ation  1713, 
Verfasser einer D enkschrift da rü b er (Ms. der H ofbiblio
thek D onaueschingen), S ta d ta rz t. — 7. A n t o n , 1691- 
1755, Sohn von Nr. 4, R atsschreiber 1740-1748. —
8 . J o h a n n  M e l c h i o r , 1678-1734, E nkel von Nr. 2, 
Mitglied des kaufm . D irektorium s. — 9. D a n i e l , 1683- 
1770, E nkel von N r. 2, M itglied des kaufm . D irek to 
rium s. — 10. K a s p a r , 1690-1744, Enkel von Nr. 3, 
L andvogt im  R hein tal 1731, S ta d th a u p tm a n n  1740. —
II .  J o h a n n  Co n r a d , 1687-1747, Sohn von Nr. 5, O ber
vogt zu S täfa  1726, S ta tth a lte r  1731, O bervogt im  N eu
am t 1737, P räsid en t des kaufm . D irek torium s 1741. —
12. K a s p a r , 1698-1739, Sohn von Nr. 5, G erichtsherr zu 
O etlishausen. —  13. L e o n h a r d , 1701-1782, Sohn von 
Nr. 5, G erichtsherr zu H öhenfaunen  und H eidelberg 
(T hurgau), 1763 auch zu O etlishausen. — 14. J o h a n n e s ,
1710-1782, Sohn von N r. 5, M aréchal de cam p 1770,

Johannes  v. Muralt. 
Nach einem Kupfers tich 

von H.  Meyer.
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ü b ern im m t 1777 als Colonel p roprié ta ire  das R egim ent 
Lochm ann. — 15. D a n ie l , 1728-1793, Sohn von N r. 9, 
M itglied des kaufm . D irek torium s. — 16. Gerold  
H e in r ic h , 1729-1763, Sohn von N r. 12, G erichtsherr 
zu O etlishausen, L an deshaup tm ann  im  T hurgau. —
17. F ranz, 1745-1821, Sohn von Nr. 13, G erichtsherr 
zu O etlishausen, O berst des eidg. Sukkursregim ents 
1799, K om m an d an t von A rbon 1805. —  18. L eo n h a rd , 
•1751-1822, Sohn von Nr. 13, G erich tsherr zu H eidel
berg und H ohen tannen . — 19. H ans H e in r ic h , 1747- 
1823, Enkel von N r. 9, Mitglied des kaufm . D irek to
rium s 1785, bete ilig t bei der G ründung  der « N eu
m ühle » 1805 (s. A rt. E sci-ie r ). —  20. L eo n h a rd , 1778- 
1848, Sohn von N r. 18, G rossrat, M itglied des Z entral
kom itee im  S traussenhandel 1839. —  21. J o ha n nes , 
1780-1850, B ruder von Nr. 20, H elfer H einrich  P e s ta 
lozzis in B urgdorf, M ünchenbuchsee und Y verdon, 
deu tsch-reform ierter P fa rre r in P e tersb u rg  1810, Be
gründer und  L eiter eines E rziehungsinstitu tes im  Sinne 
Pestalozzis. — H erm ann  D alton  : J .  v. M . (1876). — 
22. H ans Conrad , 1760-1841, U renkel von N r. 8 , G uts
besitzer in Ilessen -D arm stad t, B egründer des hessischen 
Zweiges der Zürcher M uralten. —  23. H a n s  C o n r a d ,

* 31. x . 1779, Sohn von 
Nr. 19, M itglied des kaufm . 
D irek torium s 1812, Chef 
der S tandeslegion 1813, 
des Gr. R a ts  1814, O berst 
und In sp ek to r der K av al
lerie 1816, des Grossen 
S tad  tra t  es (bis zum  E in 
t r i t t  in die R egierung). 
1818 gelingt es ihm , als 
G esandter in Paris die 
R ü ck ers ta ttu n g  d .Zwangs- 
anleihens Massénas zu 
erw irken. E idg. K om m is
sär im  Tessin 1821, des 
Kleinen R a tes  1823 und 
des S taa tsra tes  1828 (F i
nanz- und  M ilitärwesen). 
G leichzeitig v e r tr i t t  er Zü
rich au f der T agsatzung 
u. is t als eidg. O berst Vize
präsiden t der obersten  eid- 
gen. M ilitärbehörde. Als 
F reund  des Bürgerm eist ers 

H ans von R einhard , dessen B iograph er 
w urde, n im m t er politisch eine v e rm it
te lnde  S tellung ein ; B ürgerm eister des 
K an tons Zürich 1831-1832, dann w ieder
1839 infolge des S traussenhandels und
1840 als A m tsbürgerm eister und H au p t 
des V orortes L andam m ann  der Schweiz, 
t r i t t  1844 in V oraussicht der kom m en
den V erfassungskäm pfe zurück, t  1 0 .
XII. I860. — S Z G  1870 .— A D B . — 24.
L eo n h a rd , * 1. m . 1806, Sohn von N r .20,
D r. m ed., A rzt der Blinden- und  T au b 
stu m m en an sta lt, Mitglied des Gr. S ta d t
ra te s  und versch. das G esundheitswesen 
betreffender Kom m issionen, H au p tfö r
derer der S tiftung  u. des Baues des B ürger
asyls, f l .  iv . 1891. —  N bl. des W aisen
hauses 1893. — 25. E dua rd , * 13. v ii .
1808, Enkel v. Nr. 18, Dr. phil., 1834 H el
fer seines Oheims Johannes (Nr. 21) in 
Petersburg , Dr. theol. h . c. der U niversi
t ä t  Z ürich 1849, Professor der Theologie 
in L ausanne 1869, Verfasser zahlreicher 
h is t. u . theolog. Schriften, u . a. Schwei
zergeschichte m it durchgängiger Quellen
angabe... oder urkundl. Jahrbücher der 
Schweiz (1885) ; Les oiigines de la liberté 
en Suisse et les sources de l ’histoire de Guil
laume Tell (1871). —  26. W ilh elm , * 4. v i.
1845, Sohn von Nr. 24, 1874 M itbegründer 
u. bis 1909 L eiter des K inderspita ls (chirurgische A btei
lung). — 27. Conrad , * 29. m . 1859, E nkel von N r. 23, 
E rb au er des Blindenheim s « D ankesberg » 1908, Grosser

S tad  tra t  1916-1919. —  28. L il y , 1849-1921, geb. W eg
m ann, V erfasserin von Ju g en d sch riften . —  29. J ea n ,
* 20. v in . 1862, Sohn von Nr. 25, Dr. ju r .,  M itglied des 
Gr. R ates des K ts. W aad t 1901 (P räsid en t 1920), 
N a tio n a lra t 1925. — 30. L u d w i g , * 10. ix . 1869, E nkel 
von N r. 24, P riv a td o zen t fü r gerichtl. Medizin an  der 
U n iv ersitä t Zürich 1900, L eiter des S anatorium s Davos- 
D orf 1905, des T urbanschen Sanato rium s 1915, f  16. i. 
1917 ; Verf. von Der künstliche Pneum othorax  (1920). — 
N Z Z  1917, Nr. 412. —  Z W  Chr. 1917, Nr. 10. —
31. H e i n r i c h , * 12. iv. 1871, B ruder von N r. 30, w äh 
rend  des W eltkrieges als O berst Chef des S tabes der
I. D ivision, dann  des I. A rm eekorps, K re is in stru k to r 
der I. D ivision 1915-1922, f  12. m .  1925. —  32. R u d o l f ,
* 31. v . 1871, M itglied des th u rgau ischen  O bergerichtes 
1906, dessen P rä sid en t 1920, f  30. VI. 1921. — 33. 
T h e k la ,  1876-1917, Schwägerin von N r. 30, Verf. von 
Lehmvögelein (1900) ; Gedichte und  Novellen (1918). 
—  34. J o h a n n e s ,  * 18. v u . 1877, B ruder von Nr. 30, 
Instruktionsoffiz ier der A rtillerie, O berst i. G. 1926, 
S tabschef des 3. A rm eekorps, Sektionschef fü r F estu n g s
wesen 1927 —  L. v. M uralt : Stamm tafel der F am ilie  
von M . in Zürich  (1926). —  S G B  I. [Leo v. M uralt.]

M U R A L T O  (K t. Tessin, Bez. Locarno. S. GLS). 
Politische und K irchgem . ad M uraltum  1190 ; M u 
roalto 1194. 1880 w urden d o rt F ragm en te  einer In 
schrift von einem  M inervatem pel gefunden, 1883 röm i
sche M ünzen und  Vasen, 1884 ein R öm ergrab  und 
w eitere solche 1902 und 1925. Im  M itte la lter w ar M. n u r 
eine squadra der vicinanza  des Consiglio Mezzano. Gem. 
m it Orselina 1803-1881 ; in diesem  J a h r  k am  es zur 
T rennung  der beiden. 1905 w urde M. von Orselina 
h insich tlich  der vicinanza  oder des patriziato  abgelöst. 
T ürm e w erden 1190 e rw ähn t, 1257 ein castrum  in M. 
Das le tz te re , ein ausgedehnter B au, soll gegen 1380 
z erstö rt w orden sein, doch finden sich noch h eu te  Spu
ren davon. Die K irche S. V itto re  in  M. w ird 906 erw ähnt 
und besass schon 1152 ein C horherrenkapite l ; sie w ar 
bis 1816 die M utterk irche der K irchgem . Locarno. Von 
diesem Ja h re  an  bis 1926 w ar S. V itto re  eine Filiale von 
Locarno ; seit 1926 is t sie eine P farrk irche . Das gegen
w ärtige G ebäude von S. V itto re  re ich t au f das 11. oder
12. Ja h rb . zurück ; es w urde im  18. Ja h rb ., ferner 1858- 
1859 u m gebau t. Die K irche besitz t eine Freske aus 
dem 15. Ja h rb . ; das B asrelief des unvollendeten  T urm s 
h a t w ahrsch. einen der T ürm e des Schlosses Locarno 
geschm ückt und w urde im 16 Ja h rh . an  der K irche ange

brach t. Die Kapelle S. Stefano wird bereits 1330 er
w ähn t und  w urde 1905 abgetragen , um  einem H otelbau 
P la tz  zu m achen. Bevölkerung : 1596, 293 E in  w. (m it

I-Ians Conrad von Muralt. 
Nach einer Lithographie von 

Ct . Balder.

M uralto  : Kirche S. Vittore . Nach einer Photographie .
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R ivap iana), 1920, 1881. — K . M eyer : Die Capitanei 
von Locarno. — G. Nessi : M emorie storiche. —  G. Si- 
m ona : Note di storia antica. — R ahn  : I M onum enti. 
- -  Derselbe : W anderungen. —  G. B u e tti : Note stor. 
relig. —  A S A  1885, 1886, 1905-1906, 1909-1910. — 
BStor. 1884, 1886. — S tückelberg  : Cicerone im  Tessin.
—  M onitore di Lugano  1921, 1926. —  R iv. arch. com. 
1883, 1902, 1905. — A L IS  1922. —  M azzocchi : Le 
chiese d. C. Ticino . [C. Trezzini.1

M U R A T E L  (K t. W aad t, Bez. L avaux , Gem. Vil
le tte ). D ieser O rt war 1182 eine K irchgem ., doch 1228 
n ich t m ehr. Man fand 1921 daselbst Spuren einer P fah l
b au sta tio n  aus dem  N eolith ikum .—  D H V u n te r  M uratu.
—  Vi olii er : Carte archéologique du C. de Vaud. [M. R.]

M U R  AZ (K t. W aad t, Bez. L avaux , Gem. G rand-
vaux). V erschw undener W eiler, wo m an Lieberreste von 
röm ischen W o h n stä tten , M ünzen und  eine S ta tu e  des 
P an  (nun  im  Genfer Museum) fand . Die L eu te  von 
M ura  u n te rs ta n d en  1368 dem  Bischof und gehörten  
zum  B anner von V illette . E in Geschlecht Tlonoz oder 
M uraz w ird 1357-1478 erw ähn t. D ieser O rt is t w ahrsch. 
das M uratura, das 1079 vom  K aiser dem  Bischof von 
L ausanne gegeben w urde ; fälschlicherweise g laub te  
m an, es hand le  sich um  M urten . — D H V . [M. R.]

M U R A Z  (K t. W allis, Bez. M onthey. S. G L S ). D orf 
u n d  Gem. m it Colombey. Es gehörte früher zur K astla- 
nei M onthey und  besass schon im  13. Ja h rb . eine P fa rr
k irche, deren K o lla tu r dem  Geschlecht M ontheolo zu- 
s tand . Im  16. Ja h rh . ging diese ans B istum  über. Die 
gegenw ärtige K irche s ta m m t aus dem  Ja h re  1897. — 
R ivaz : Topographie. —  O rtsarchiv . [Ta.]

M U R B A C H .  Ehem alige B ened ik tinerab te i im  Ober- 
elsass, gegr. 727 zu E hren  des hl. Leodegar von G raf 
E b erh ard  von E gisheim  und  vom  hl. P irm in . U n te r 
ih rer H oheit s tan d  Luzern m it einem seit der M itte 
des 8 . Ja h rh . au f dem  « Hofe » bestehenden  K loster, 
nebst 15 än dern  ben ach b arten  H öfen. Die g ru n d h errli
chen R echte  h an d h ab te  M urbach durch  einen Meier 
oder A m m ann. 1291 k au fte  K önig R udolf von H absburg  
vom  A bte B erchto ld  von M urbach Luzern m it ändern  
H öfen um  2000 M ark Silber. 1456 tre n n te  sich das 
K loster Luzern als w eltliches C horherrenstift auch 
kirchlich von M urbach. D am it hö rten  dessen B eziehun
gen zur Schweiz au f ; die u n te r  M ithilfe der Schweiz. 
B enedik tiner-K ongregation  seit 1616 an g ebahn te  R e
form  des K losters M urbach k am  n ich t zustande  ; 1716 
w urde es in ein w eltliches C horherrenstift um gew andelt, 
nach  Gebweiler verleg t und 1789 aufgehoben. —  Vergl. 
A. G atrio  : Die A btei M urbach. — Fr. B ohrer : Die A n 
fänge Luzerns  (in Gfr. 37). — J . H ürbin  : M urbach u. L u 
zern (im Jahresbericht der Kantonsschule Luzern  1896). — 
D ierauer I. —  Jubil.-A lbum  M urbach 1928. [J. T.]

M U R B A C H ,  Fam ilien  des K ts . Schaffhausen, die 
seit 1309 in Schaffhausen, seit 1464 in N eunkirch  und 
seit 1524 in Gächlingen erscheinen.

I. Schaffhausen. — 1. H a n s , des K leinen R a ts  1475 
und  1476, B ote zum  eidg. Tag in Z ürich 1477. — 2. 
H a n s  J a k o b , erster Vogt von H ailau , E hrengesandter 
über das Gebirge, am  R eligionsgespräch zu B aden 1526, 
F ried en sv erm ittle r zu K appel 1528, f  1534. —  3. H a n s  
Ca s p a r , 1672-1730, O bervogt zu Schleitheim , E hren 
gesand ter über das Gebirge, S ta tth a lte r .  E in  Sohn —
4. J o h a n n e s , 1696-1778, w ar E hren g esan d te r über das 
Gebirge, O bervogt zu Schleitheim  und  Beggingen, R i t t 
m eister, Geheim er R a t. Dessen Söhne standen  in königl. 
sardin ischen D iensten, so — 5. K a s p a r  als M ajor, 
R a tsh err  zu Schaffhausen 1778.

I I .  Gächlingen. —  A n d r e a s ,  K an to n sra t, als H a u p t
urheber der U nruhen  im  K le ttg au  1819-1820 des H och
v erra ts  schuldig e rk lä rt und  schwer b e s tra ft. — Vergl. 
US. — J .  J . R üeger : Chronik. — Genealog. R egister 
der S tad t Schaffh. — Festschrift des K ts. Schaffh . — 
E rw in B iihrer : Gächlingen. [ S t i e f e l . ]

M U R E ,  K o n r a d  von.  S ie h e  K o n r a d  v o n  M u r e .
M U R E R .  Fam ilien der K te . Basel, F reiburg , Luzern, 

S t. Gallen, Schallhausen, Solothurn , U n terw alden  und 
Zürich. S. auch M a u r e r  (besonders fü r Bern).

A. K a n to n  B a se l. Basler A chtburgergeschlecht, 
nach  seiner H erk u n ft auch M urer von Is te in  g e n an n t. 
W appen : in Schwarz m it goldenem  Schildrand drei

I weisse Kugeln übereinander. — 1. H e i n r i c h , R atsh err 
j zum  «S ch lüsse l»  1383 .— 2. N i k o l a u s , Grossohn von 

N r. 1, R a tsh err  zum  « Schlüssel» 1405, 
O berstzunftm eiste r 1414, R a tsh err 
von der H ohen S tube u . Ju n k e r 1423, 
1414 von K önig Sigm und u n te r  sein 
H ofgesinde aufgenom m en. —  3. D i e t 
r i c h , Neffe von N r. 2, S ta llm eister am 
Hofe K önig K arls V II. von F rankreich  
1438 .—  Von D ietrichs N achkom m en 
t  ein Zweig im  16. Ja h rh . in  Basel; ein 
anderer bü rg erte  sich 1482 in Zürich 
ein, gab das B ürgerrech t daselbst 

1575 w ieder au f und  zog nach  B aden. Zu diesem  Zweig 
gehört —  4. J o h a n n  H e i n r i c h , f  1638 als le tz te r  der 
Fam ilie  im  K artäu se rk lo ster zu I ttin g e n  ; H isto riker ; 
V erfasser von Helvetia sacra. — v. M ülinen : Prodromus.
— W . Merz : Oberrheinische Stam m tafeln. — LFB. — 
Gfr. 55. [C. Ro.]

B. K a n t o n  F r e i b u r g ,  f  Fam ilien  der S ta d t F re ibu rg  ; 
eine w urde 1409 ins B ürgerrech t aufgenom m en, eine 
andere  1616. W appen  : in B lau eine weisse Z innenm auer, 
ü b erh ö h t von zwei goldenen S ternen . —  1. A n t o i n e ,  
F ranziskaner, E insiedler in der G a lte rn  1710-1728, f  30.
v i. 1728. — 2. Cl a u d e  J o s e p h , * 4. i. 1712, P lä rre r  und 
D ekan von V illars su r Glàne 1740-1764, C horherr von 
S t. N iklaus 1764-1788, f  13. v . 1788 in F re ibu rg . — 
L L .  — Dellion : Dictionnaire  V I. — F leu ry  : Cata
logue (in yìSL IF  V III) .  —  B rasey : Le chapitre de Saint- 
Nicolas. [J. N.]

C. K a n t o n  L u z e r n .  Fam ilien  zu H itzk irch , M ünster, 
W illisau und  L uzern  seit dem  14. Ja h rh ., zu Sursee seit 
dem  15. Ja h rh . —  1. J o h a n n ,  K lein ra t 1417. — 2. 
H e m m a n n ,  S ta tth a lte r  des Johan n ite rh au ses zu Beiden 
1463, 1466. —  Gfr. Reg. —  L iebenau : Das alte Luzern.
—  Derselbe : Bauernkrieg. —  D erselbe : Gesch. von 
W illisau. [P. X. W.]

D. K a n t o n  S t .  G a l l e n .  Siehe M a u r e r .
E .  K a n t o n  S c h a f f h a u s e n .  —  H A N S  JA K O B .  Zeichner 

u n d  M aler, von Schaffhausen, 15. I. 1737 - 30. v m . 1780 
in  H olland, w urde 1762 M itglied und  L ehrer der A ka
demie zu A m sterdam , 1769 aber als Zeichenm eister an 
das R endsw oudsche S tift in U tre ch t berufen . — Vergl. 
S K L .  [ S t i e f e l . ]

F . K a n t o n  S o l o t h u r n ,  f  B ürgergeschlecht der S tad t 
Solothurn . W appen : in Schwarz ein silberner, ro tb e 
d ach ter Z innenbalken, im  Schildhaupte  2 goldene Lilien, 
im Schildfusse g rü n er D reiberg zwischen 2 goldenen 
S ternen. —  1. A e g i d i u s ,  P riester 1525, P fa rre r zu R ap- 
persw il bei A arberg  1527, an  der D ispu ta tion  in Bern 
1528, in W angen 1538, Olten 1540, Obergösgen 1542, 
Verweser fü r W ittn au -K ien b erg  1543, C horherr zu 
Schönenw erd und  P ro p s t 1553, f  1562. —  2. P e t e r ,  
P riester und  P lä rre r  zu T rim bach  1547, zu Selzach 
1553, W ittn au -K ien b erg  1559, Olten 1565, C horherr zu 
Schönenw erd 1571, f  1574. —- L L . —  P . Alex. Schm id : 
Kirchensätze. —  G. v. Vi vis : Bestallungsbuch. —  S ta a ts 
a rch iv  So lothurn . [v. V.]

G. K a n t o n  U n t e r w a l d e n .  Altes L andleutegeschlecht 
von U nterw alden , U ertn er zu Beckenried (vor 1515), 
K ilcher von Sächseln 1575, f .  — Jo s . A n t o n ,  von Bek- 
kenried, 1743-1810, R a tsh err  und K rieg srat im « U eber
fall » 1798. —  Gfr. Reg. — J S G  X X X V , 336. —  N i-  
dw. vor hundert Jahren. [R .  D.]

H. K a n t o n  Z ü r i c h .  Siehe M a u r e r .
M U R E T .  Fam ilie des K ts. W aad t. Sie s tam m t aus 

der T aren ta ise  u. bü rgerte  sich 1581 in 
Genf, 1594 in Écublens und 1640 in 
Morges ein. Der Genfer Zweig erlosch 
im  17. Ja h rh . Zweige der w aad tlän d i
schen Linie befinden sich in E ngland , 
F rankreich  und  A m erika. W appen : 
gete ilt, oben in B lau ein w achsender 
weisser Löwe, u n ten  weiss gem auert. 
—  1. J e a n ,  A d vokat und N o ta r in 
T honon um  1550. —  2. J e a n  L o u i s ,  
1715-1796, P fa rre r in Vi vis 1747-1796, 

D ekan, verfasste  u , a. M émoire sur l ’état de la popula
tion dans le pays de Vaud ; Lettre sur Vagriculture per
fectionnée. — 3. L o u is  D a v i d ,  1755-1814, Sohn von

w
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N r 2, A rzt, G rossrat, G erich tsp räsiden t von Vi vis. — 
4 J u l e s  N icolas, 1759-1847, B ruder von Nr. 3, Advo
k a t am  welschen A ppellationshof ; einer der G ründer 
der w aad tländ ischen  U nabhängigkeit ; M itglied der 
provisorischen V ersam m lung und des helvetischen Se
n a ts  1798, der C onsulta in  Paris 1802, lebenslängliches 
M itglied des Gr. R ats 1803, des K l. R a ts  und  des 
S ta a ts ra ts  1803-1830, m ehrm als L andam m ann  ; elfmal 
T agsatzungsgesandter 1813-1829. e rk lä rte r Gegner der 
E rw eckungsbew egung. — 5. B e n j a m i n , 1764-1840, 
gen an n t M uret-Grivel, In spek to r der w aadtländischen 
Milizen 1799-1829, G rossrat 1814. — 6 . S a m u e l , 1777- 
1855, A rtillerieoberst, K om m an d an t der w aad tlän d i
schen T ruppen  im  Tessin 1815. — 7. J e a n , 1799-1877, 
Sohn von Nr. 4, A dvokat. A ppella tionsrich ter, P rä si
d en t des Gr. R a is 1832, B otan iker und A lpin ist. —

8 . H e n r i , 1804-1886, Neffe 
von Nr. 6 , Chefarzt der 
w aad tländ ischen  Milizen.
— 9. J u l e s  H e r c u l e  
L o u i s , 1805-1880, v . Sohn 
N r. 3, S ta a ts ra t  1840-1845, 
K an tonsrich ter. — 10. 
T h é o d o r e , 1808 - 1866, 
Neffe von N r. 5, zuerst 
A dvokat, dann  Jo u rn a lis t 
und Publizist, R oyalist, 
H istoriker, K ritik e r und 
dram atischer D ichter in 
Paris. —• 11. G u s t a v e , 
1830-1914, Sohn von N r. 8 , 
G rossrat 1874-1897, Syn
dic von Morges 1881-1893.
—  12. E u g è n e , 1836-1899, 
O b erstlieu tenan t der In 
fan terie , Verfasser von La  
Guerre de Villmergen und 
La Campagne de 1815. —
13. E r n e s t  Ju les R odol
phe, E nkel von Nr. 9,

* 27. XII. 1861 in Vivis, Philolog, Professor an  der 
U n iv ersitä t Genf seit 1891, D ozent an  der U ni
v e rs itä t L ausanne 1893-1919, Verfasser von Studien 
über die rom anische O nom astik , L eiter der Um frage 
ü ber die O rtsnam en der rom anischen Schweiz und M it
a rb e ite r des Glossaire des patois, R itte r  der Ehrenlegion 
und des Leopoldsordens. —■ Vergl. B ibliographie der 
U n iversitä t Genf. — 14. M a u r i c e  Ju les E w ald, * 24. v. 
1863 in Vivis, B ruder von Nr. 13, A rzt, Gynäkolog, 
P riv a td o zen t 1894, dann  Professor an der U niversitä t 
Lausanne 1903-1926 ; Verfasser zahlreicher A rbeiten 
au f dem  Gebiet der Gynäkologie und O bste trik , eifriger 
V erfechter der F rau en rech te  und  des F rau en stim m 
re c h ts .— 15. E r n e s t  Eugène Marc, * 1865, Sohn von 
N r. 11, eidg. F o rstin sp ek to r in Bern, dann  Chef des 
Forstd iensts in L ausanne.— 16. M a u r i c e ,  * 11. vi. 1870, 
Bruder von Nr. 15, M itarbeiter am  Journal des Débats 
und an  der GL, Verfasser zahlreicher Schriften über 
frem de L ite ra tu ren  und über das literarische und poli
tische D eutschland ; Offizier der E hrenlegion 1920, 
K orrespondent der Académ ie des sciences m orales et 
politiques von Paris 1920. —  17. H e n r i ,  * 2. iv . 1871, 
Sohn von Nr. 12, Ingenieur, D irek to r des Com ptoir 
suisse von L ausanne. — 18. A l r e r t ,  * 1. vi. 1874, 
B ruder von Nr. 16, L andschaftsm aler, Verfasser von 
Propos gastronomiques und einer G edichtsam m lung : 
M étacuisine. — V ergi. de M onte! : Diet. — Recueil 
généal. suisse I. — Schriften des D ekans Bridel, von 
A. L au terb n rg  und M ailiefert über den D ekan M uret ; 
von Bug. R am bert und  Reichten über Je a n  M uret ; 
von Eug. Secretan  über den L andam m ann  M uret. — 
Not. gen. suisse  au f der Bibi, der U nivers.Genf. [M. R.] 

M U R G  (K t. S t. Gallen, Bez. Sargans, Gem. Q uarten .
S. GLS). Dorf, K irch-, Schul- und B ürgergem . m it den 
W eilern R ü ti, B lum boden, M ittensee und verseti. Höfen. 
M urgha  837 ; M urga  1045, vom  m hd. M ure =  M orast, 
Sum pf. M esserfund aus der B ronzezeit. 1045 erscheint 
die Kapelle zu M. als E igen tum  des K losters Schänis. 
Die u rsp r. dem  österreichischen Am t G larus zustehende 
O berhoheit über M. ging sp ä ter au f die Vogtei G aster

und  W indeck über. E in Schiedsspruch von 1519 weist 
dieser Vogtei aber n u r noch die Land- und M annschafts
rechte zu, w ährend die L andvogtei Sargans m it den 
M alefizsachen b e tra u t w ird. Im  A ugust 1386 w urde M. 
von den G larnern n iedergebrann t. R eform atorische 
B estrebungen, die in  H ans H agner, P rieste r an  der 
Murger Kapelle, einen V ertre te r fanden, w urden schon 
1523 durch  eine G egenström ung erstick t. 1730 erfolgten 
die k irchliche T rennung  von Q uarten , die G ründung  der 
selbständigen P farrei und die E rbauung  einer eigenen 
K irche. Vom H erb st 1798 bis F rüh ling  1799 h a tte  auch 
M. u n te r  französischer E in q u artie ru n g  schw er zu leiden. 
E iner A uflehnung der B evölkerung von M. gegen das 
Ende 1798 erlassene Milizgesetz folgte als S trafe  E n t
w affnung und verm ehrte  T ru p p ene inquartie rung . An 
die 1834-1835 gegründete  B aum w ollspinnerei (1861 a b 
g eb rann t, 1863 w ieder aufgebaut) k n ü p ft sich Murgs 
industrie lle r A ufschw ung. 1853 begann der in M. nieder
gelassene deutsche F re ih eitskäm pfer Dr. Aug. Heb. 
Simon aus Breslau (f 1860) an der Spitze einer neu ge
g ründeten  G esellschaft die A usbeute der schon im 
M itte lalter ab gebau ten  K upfererzlager au f der M ürt- 
schenalp (von neuem  eröffnet 1916/1917 durch  die 
Z ürcher F irm a G ustav  W einm ann). — Vergl. W. Göt- 
zinger : Die romanischen Ortsnamen des K ts. S t. Gallen. 
— J .  Heierli : Archäolog. Funde in  den K tn . S t. Gallen 
u. A ppenzell (in A SA  N. F. V, Nr. 2-3). — Alb. Heule : 
Vom Walensee zur Tam ina. — Chr. M üller : Skizzen aus 

der Ref.- Gesch. des Sarganserlandes. — Aug. N äf : 
Chronik. [W. Manz.]

M U R G E N T H A L  (K te . A argau und Bern. S. GLS). 
H eute  zwei durch  eine 1726 erbau te  Brücke über die 
Murg (Grenze der K te . A argau u n d  Bern) verbundene 
Dörfer rech ts und  links des Flusses (U nter- u . Ober-M.). 
M urgatun  1255, 1316 und  sp ä ter ; M urgaten  1408 ; 
M urgetan  1425, bis in die neuere Zeit auch  Morgenlhal. 
M. m it einem  L andstrich  rech ts der A are, gegenüber 
dem  einstigen S täd tch en  F rid au , gehörte  urspr. den 
F roburger Grafen in Zofmgen, deren dortige  G üter 
im 13. Ja h rb . an  die A btei S t. U rban kam en. Auch die 
H errschaft O esterreich gelangte in der Gegend zu 
zahlreichen Besitzungen. St. U rban  ü b te  die niedere 
G erich tsbarkeit, w enigstens östlich der M urg, bis 1798 
aus. An diesem  Fluss zu M., einer a lten  D in gstä tte , 
se tzte  B ern 1406 die Grenze seiner neu erworbenen 
L andgrafschaft K leinburgund  fest. Als die S ta d t nach 
1415 auch  H errin  rech ts des Flusses w ar, verein ig te sie 
die dortigen  hohen G erichte m it der L andvogtei A ar
burg . Zum neuen K t. A argau gerechnet, w urde U nter-M . 
1803 fü r kurze Zeit der Gem. R iken zugeteilt, noch im 
Aug. gl. J .  aber als selbständige Gem. ab g e tren n t und 
am  17. v ii. 1900 w ieder m it R iken verschm olzen, 
wobei die G esam tgem . den N am en M. erh ie lt. Das bern . 
M. k am  zur Gem. und  K irchgem . W inau, zu dessen 
Pfarrei auch aarg . M. gehörte, ehe es m it R iken die nach 
diesem  ben an n te  P farre i bildete. — Vergl. F R B .  — 
F lückiger : Aarwangen. — v. Mülinen : Beiträge V. — 
M H V  Sol. V III, p . 133. — Ja h n  : Chronik. — S W  1824, 
p. 315. — W . Merz : Gemeindewappen. [H. Tr.]

M U R I  (K t. A arau, Bez. Muri. S. G LS). Gem. und 
P fa rrd o rf ; ehem alige B enedik tinerab
tei. W appen  der Gem. : in Blau eine 
gelbe, von Stricken um gebene Säule 
(F reiäm tersäu le) ; der A btei : in R ot 
eine weisse Z innenm auer, nach  1701 
m eist gev ierte! m it H erzschild (Muri) 
und den W appen H absburg  und  
O esterreich, sowie m it dem jenigen des 
regierenden A btes und  dem  W appen 
des K onvents : in B lau eine gekrön te  
goldene Schlange. M urahe  893 ; im 
H absburg . U rbar M ure  ; erst vom 

15. Ja h rb . an M uri. Im  sog. M iirliacker u. a. O. fanden 
sich R este von R öm erbau ten  : ein röm ischer M ünz
schatz beim  Sentenhof ; G rabhügel im  Maiholz. Die 
G ründung des K losters Muri erfolgte 1027 durch  die 
habsburgischen B rüder Bischof W erner von S trassburg  
und G raf R ad b o t m it dessen Gem ahlin I ta  von L o th rin 
gen au f einem B esitztum  der le tz te ren . In  die neue 
G ründung kam en zunächst Mönche aus Einsiedeln

Jules Muret.
Nach einem P o r t rä t  in : 

Au Peuple vaudois.



MURI MURI 215
u n te r  P ro p s t R eginbold. der die schon dam als zu M. 
bestehende P fa rrk irche  abbrechen  und an  einem  ändern  
O rt w ieder au fbauen  liess und an ih rem  ursp r. P la tze  
m it dem  K losterbau begann. Die K astvog tei ihres 
E igenklosters h a tte n  die H absburger, die 
sie m it kurzen  U nterb rechungen  behiel
ten , bis sie nach  der E roberung  des A ar
gaus (1415) an  die E idgenossen überging.
Die neue K losterkirche w ar 1064 vollen
d e t ; m it B u rk a rt erscheint 1065 der erste 
A b t von M. 1114 erhielt das K loster einen 
kaiserlichen Schutz- und  B estätigungs
brief, 1139 einen solchen vom  P ap ste . Im  
J a h re  1300 b ra n n te  es zum  erstenm ale ab, 
und w eiteren  B randschaden  e rlitt es auch 
1363. T ro tz  grosser Schw ierigkeiten und 
zahlloser Schäden, die sie in  den kriege
risch  bew egten Zeiten e rlitt, m ehrte  sich 
d e r B esitzstand  der S tiftu n g  schon im
14. Ja h rh . d e ra rt, dass sie nach  einem 
U rb a r aus der M itte dieses Ja h rh . ausser 
M uri selbst G üter und gerichtsherrliche 
R ech te  in  95 O rtschaften  (vor allem  im  
F re iäm t), sowie m ehrere K o lla tu ren  be- 
sass. Viele K olla tu ren , die Muri an  sich 
b rach te , w urden im  Laufe der Zeiten um 
g e tau sch t oder w ieder abgegeben ; im m er
hin  besass die A btei die w ichtigsten bis 
zu le tz t, näm lich  D orf M uri von der G rün
dung an, Boswil seit 1110, die eigentl.
P fa rrk irche  seit 1483, Bünzen seit 1325, 
H erm etschw il seit ca. 1188, W ohl en (St.
L eonhard) seit 1484, Villm ergen seit 1425/
1460, Lunkhofen seit 1403, Eggenwil seit 
1326, Beinwil seit 1614, H om burg seit 
1651 und die V ierherrenpfründe zu Sursee 
se it 1400. N ach einem  U rb ar von 1596 
d eh n ten  sich die R echte und  B esitzun
gen des K losters über ach t der heutigen 
Schw eizerkantone aus. N ach der gew alti
gen V erm ehrung des B esitzstandes u n te r  A bt Zur- 
lauben  gegen E nde des 17. Ja h rh . ga lt M. vollends 
a ls das reichste K loster der Schweiz. 1507 erhielt A bt 
Jo h an n es Feierabend von P ap st Ju liu s 11. die Ponti- 
fikalien (M itra, S tab  und Pek to rale  m it d am it v e rb u n 
denen  R echten). Die R eform ation  pochte auch  an  die 
P fo rten  von M uri u n d  fand  in der Gem. selbst zahlreiche 
A nhänger. In  den K app eierkriegen e rlitt die A btei 
gew altigen  Schaden (bes. durch  die Berner) und geriet 
ü b e rh au p t im 16. Ja h rh . aus versch. U rsachen an  den 
R and  des R uins. Sie erhob sich aber u n te r  dem  grossen 
A bte Jodokus Singeisen (1596-1644 ; dem  « zweiten 
G rü n d er Muris »), der auch  ih r inneres Leben hob durch  
E in führung  echt benediktin ischen Lebens au f G rund
lage der Regel und nach  den Satzungen des Triden- 
tin u m s. H ervorzuheben ist die grossartige G astfreund
sch aft des K losters w ährend des 30jährigen Krieges, 
sowie auch  spä ter, w ährend der Kriege Ludwigs X IV ., 
an  den zahlreichen frem den F lüchtlingen. 1651 kaufte  
M. die th u rg . H errschaft K lingenberg sam t n iederen 
G erich ten  und dem  P a tro n a t der P farre i H om burg. 
1602 t r a t  die A btei in die Schweiz. B enediktinerkongre
g a tio n  ein ; 1622 erhielt sie vom  P ap ste  die E xem ption , 
ü b e r die der S tre it m it dem  Bischof von K onstanz erst 
1649 durch  U ebereinkunft zur R uhe kam . h in ter A bt 
Placidus Z urlauben (1684-1723) w urde die A btei 1701 
von K aiser Leopold I. gefü rste t, nachdem  sie auch  die 
H errschaften  Sandegg und E ppishausen  im T hurgau 
erw orben h a tte . Diesen folgten w eitere grosse H err
schaften  und G üter au f deutschem  Boden, als die 
bedeu ten d sten  G la tt, Diessen m it Dett.lingen und 
D ettensee in Schw aben. D er Zwölferkrieg (wie auch 
schon der erste Villm ergerkrieg) b rach te  M. w ieder böse 
Zeiten, weil sein Schauplatz  zum  grossen Teil das 
G ebiet um  das K loster w ar, doch erfreute es sich im
18. Ja h rb . noch einer grossen B lüte, ehe die nahende 
R evolu tion  seinen B estand bedroh te . Die H elvetik  
b rach te  die Sequestrierung des K losterverm ögens und 
das V erbot der N ovizenaufnahm e. Muri e rlitt unge
heure Schädigungen durch  dauernde E inquartie rungen

und P lünderungen . E rs t m it dem  Beginn der M ediation 
erh ielt die A btei w ieder freie V erw altung. U nterdessen 
waren ab er die zahlreichen w eltlichen H errschafts
rechte in der Schweiz und in D eutschland verloren

gegangen, und  m it A bt Gerold I I .  sank  1810 auch  die 
F ürstenw ürde  der A btei ins G rab. M it dem  Beginn der 
30er Ja h re  t r a t  im  K t. A argau eine K u ltu rk am p f
bewegung auf, die 1835 zur zw eiten B evogtung der 
K löster fü h rte . Die sich m ehrenden D rohungen gegen 
Muri veran lassten  den A b t A m brosius Bloch, sich nach 
K lingenberg und dann  nach E ngelberg zurückzuziehen, 
wohin er die ausländischen Schu ld titel des K losters 
m itnahm . A uf den 29./30. Nov. d. J .  w ar von Feinden 
des Stiftes ein A nschlag gegen M uri gep lan t, der von 
dem  dam als im  K loster e in q u a rtie rten  K om m ando 
der aarg. R egierungstruppen  (die gegen einen angeblich 
drohenden A ufruhr im  F re iam t aufgeboten  w aren) ve r
h in d ert w urde. U nterdessen  verschärften  sich die un au f
hörlichen K onflik te  Muris m it der Regierung, weil diese 
bereits über die K lostergü ter verfüg te . Ih r  zwei
m aliges A nsinnen an  die R egierung von Obw alden, den 
flüchtigen A bt Am bros zum  V erhör zu zitieren, wurde 
abgewiesen. A ber auch  die geflüch te ten  Schuldtitel 
m ussten  schliesslich geopfert w erden, ehe nach  dem  
Tode des gen. A btes (1838) eine neue A btw aM  s t a t t 
finden konnte, aus der dann  A dalbert Regli (le tz te r A bt 
von M.) hervorging. N ach der A bstim m ung ü ber die 
neue V erfassung im A argau 1841 u. nach  der u n m itte l
b a r folgenden V erhaftung  des sog. B ünzer K om itees 
erhob sich der F re iäm ter L an d stu rm , den Frey-H erosé 
m it den R eg ierungstruppen  zerstreu te . Der aarg . O ber
k o m m andan t aber besetz te  am  12. Ja n . w ieder Muri, 
und am  13. schon w urde im  Grossen R at au f A ntrag  
von A ugustin  Keller die A ufhebung säm tlicher aarg. 
K löster beschlossen. Am 25. v e rkündete  F rey-H erosé 
diese in Muri, und  am  27., resp. 3. Feb r., zogen die 
vertriebenen  K onven tualen  aus. 1843 w urde im ver
lassenen K loster eine Bez.-Schule eröffnet, aber versch. 
andere P läne fanden nie V erw irklichung, sodass die 
H au p tgebäude  im  w esentlichen leer stan d en  bis 1887, 
wo m an die kan tonale  P flegeansta lt hinein verlegte. Da 
brach  am  21. v m . 1889 im K loster Feuer aus, das 
m ehrere bedeutende Teile der Anlage v e rn ich te te . Die 
erhalten  gebliebenen Teile beherbergen h eu te  u. a. die

Das Kloster Muri um 1642. Nach einem Kupie rs tich der Topographie von 
Matth. Merian.
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Sekundär- und die Bez.-Schule, sowie eine K n ab en 
erziehungsansta lt.

Dem  vertriebenen  A bte A dalbert Regli bo t die 
R egierung von Obw alden das K ollegium  von Sarnen 
m it der F üh ru n g  der L ateinschule an. D ort vereinigte 
sich m it ihm  w ieder ein Teil des K onvents von Muri. 
1843 schenkte der K aiser Fe rd in an d  I. dem  A bte  das 
1807 aufgehobene A ugustiner-C horherrenstift Gries bei 
Bozen sam t dazu gehörenden Ländereien, und  1844 
e rlaub te  der P a p st dem  M uri-K onvent die D 'ebernahm e 
dieses S tifts als P rio ra t von Muri m it der V erpflichtung 
an den A bt, seine R echte  als A b t von M. s te ts  zu 
w ahren. 1845 erfolgte die U ebersiedelung des K onvents 
nach M uri-Gries, wo er heu te  noch b lü h t. Die L eitung 
des Kollegium s von Sarnen blieb d am it verbunden .

Baugeschichte. Die erste grössere B au tä tig k e it im 
K loster Muri se tzte  u n te r  A bt L aurenzius von Heidegg 
von 1531 an ein, der fa st das ganze K loster neu erbauen 
liess. 56 b e rühm te  G lasgem älde aus dem  dam als e rbau
ten  K reuzgang befinden sich je tz t  in  A arau . E in 
w eiterer grosser U m bau erfolgte u n te r  A b t Jodokus 
Singeisen, und  u n te r  A b t T schudi e n ts tan d  das be
rü h m te  Chorgestühl von S. B achm ann in der K loster
kirche (ca. 1650-1657). Der grösste B auherr von M. war 
aber der erste F ü rs ta b t PI. Zurlauben, der nach  und 
nach das ganze K loster w ieder neu b au te , so bes. auch 
die K losterk irche (1695-1698 ; A rch itek t Giov. Retini). 
E ine w eitere V ergrösserung der Anlagen erfolgte u n te r  
A b t Gerold I I .  Maier E nde des 18. Ja h rh . (bes. die 
grosse O stfassade, die 1889 haup tsäch lich  durch  den 
B rand  gelitten  h a t).

Als eigene P farre i und  po lit. Gem. en ts tan d  Muri 1816 
aus den O rtschaften  M., W ey, Sörikon, W ili, L angen
m a tt ,  Langdorf, Greuelhof, Egg, T ürm  eien, Herrenw eg, 
H asli und Z iegelhütte . Vier O rtsbürgerschaften  : W ey, 
Langdorf, Egg und H asli w urden 1898 zur O rtsbürger- 
gem. Muri verschm olzen. •— Bibliographie. P . M. K iem  : 
Gesch. der Benediktiner-Abtei M uri-G ries  (m it reicher 
L it. und Verz. der w ichtigsten  H andschriften , p . V I). — 
P . D o m .B ucher : M uri-G ries 1027-1927 (Bozen 1927). — 
Festgabe zur neunten Jahrhundertfeier... M uri- Gries (Sar
nen 1927). — E . F . v. M ülinen : Helvetia sacra. —  L L .
— L L H . —  J .  Müller : A argau  I I ,  p. 226. —  A. W inkler 
in Z S K  20. — A SA  1872 u. 1880. —  Argovia, Bde. 2, 7 ,20, 
26 u. 27. —  Gfr. Reg. —  A H S  1922 u. 1923. —  W . Merz : 
Gemeindewappen. —  Th. v. L iebenau : Die Glasgemälde 
des... K l. M u ri. —  O. M arkw art : Baugesch. des K l. 
M uri. — J .  B alm er : W as die B randruine des ehem. 
K l. M uri erzählt. —  G. J .  B au m gartner : Die Schweiz in  
•ihren K äm pfen und Umgestaltungen. —  E. Zschokke : 
H ist. Festschrift (1903). — H ans Schm id : Frey-Herosé.
— A rnold K eller : A u g u stin  Keller. —  Jahresb. der 
kant. Lehranstalt Sarnen  1926-1927. —  Aug. S u tte r  : 
Die Bez.-Schule M uri. — A rt. A a r g . K l o s t e r s t r e i t . — 
U eber die K unstgesch. M.’s s. Jak o b  S tam m ler in 
A rg . 30. [H .  Tr.]

Die A cta M urensia  en th a lten  eine Geschichte der 
G ründung des K losters (1027-1065) und seiner w eite
ren Schicksale (1065-1114), der eine gleichzeitige Be
schreibung des G üterbesitzes und  eine zweite, aus dem
13. Ja h rh . datie rende  G üterbeschreibung angefügt 
sind. Sie w urden, wie H irsch nachgewiesen h a t, um  
die M itte des 12. Ja h rh . vom  A bte Chuono verfasst 
m it der Tendenz, den A nteil der Grafen von H absburg  
an  der G ründung herabzusetzen  zugunsten  desjenigen 
der Gräfin I ta  und die E lim inierung der erblichen 
Vogtei der H absburger herbeizuführen . Die E inführung  
der K losterreform  nach  dem  M uster derjenigen von 
H irsau  durch  Sanblasianer Mönche (1082) und die 
Heb ergäbe der A btei an  den p äp stl. S tuh l w erden 
geschildert. Zu dem  vorgen. Zwecke ist die S tiftungs
u rkunde  (T estam ent) des Bischofs W erner (u n ter Be
n ü tzu n g  einer U rkunde Leos IX .) gefälscht und  die 
K ard inalsu rkunde  von 1086 und das D iplom  H ein
richs V. von 1114 sind verfä lsch t. Es is t noch beizu
fügen, dass 1189 Clemens I I I .  die erbliche Vogtei der 
H absburger an erk an n te . Die Acta  sind in einer n ach 
lässigen K opie aus der M itte  des 14 J a h rh . (S taa ts
archiv  A arau) erhalten . —  P. M. K iem  : Acta  M ur. 
(in QSG  I I I ) .  — H irsch  im  Institu t f. österr. Geschichl-

forschung 25 u . 26. —  D erselbe im  J S G  31. —  Bloch 
in ZG O  N. F . X X II I .  — P . B runo W ilhelm  in M uri-  
Gries 1027-1927 (Bozen 1927). — B rackm ann  in Ger- 
m ania-P ontificia  I I ,  2 (1927). —  Derselbe in A bhandl. 
d. preuss. A kadem ie der IFiss. 1927, N r. 2. [H. T.]

M U R I  (K t. u. A m tsbez. B ern. S. G L S ). Gem. und 
P farrdo rf. Urgeschichte. B edeu tender röm ischer Fu n d  
aus der N ähe des P farrhauses von Muri, wo 1832 
folgende B ronzen gehoben w orden sind : stehender 
n ack ter Ju p iter , stehende M inerva  und J u n o , die 
kapito lin ische D re ig o tth e it darstellend , ferner die 
sitzende dea artio, eine keltische B ären g o tth e it (von 
gall, artos =  B är), m it dem  S tam m estier, dem  B ären , 
der von einem  B aum  weg au f die G öttin  zusch re ite t. 
D arin kom m en nach  allgem einer A uffassung deu tlich  
in tern istische E rinnerungen  zum  Vorschein, indem  die 
keltische Religion die einzelnen S täm m e von solchen

Dea Ar Lio. Bronzegruppe von Muri. Nach einer Photographie.

Stam m estieren  oder « to tem s » h erle ite te . Die In sch rift 
a u f dem  Sockel lau te t Deae A rtio n i L ic in ia  Sabinilla . 
Ebenfalls keltischer H erk u n ft is t die dea N a ria , von der 
Reg(io) Arure(nsis) durch den Freigelassenen Ferox  
gew idm et. V ielleicht h an d elt es sich um  eine F luss
g o tth e it ; die Dea N aria  is t auch noch bezeugt durch  
eine In sch rift von Cressier bei L anderen , wo sie den 
L okalnam en N ousantia  träg t (CIL X I I I ,  5151). F ern er 
die D arstellung  eines Laren  in Form  einer B ronzesta
tu e tte  und  eine B ronzeverzierung in Form  zweier ve r
schlungener Seepan ther. D ieser M assenfund und  zahl
reiche röm . M ünzfunde vom  b en ach b arten  F riedhofe  
sprechen fü r das V orhandensein einer keltisch 
röm ischen K u lts tä tte  in M uri. —  Vergl. Verzeichnis 
der A ntiquitäten, Bern 1846. —  Berner K unstdenk
mäler 2 (1903). — Corpus Inscrip tionum  Latinorum , 
Bd. X II I .  — O tto T schum i : Urgeschichte der Schweiz, 
Tafel 17-20, p. 161. —  Stähelin  : Römische Schweiz, 
p . 437. [O. T.]

Ein L eu tp rieste r zu M. (ä lter M ure, M ura ) w ird 
schon 1180 g enann t. 1239, resp . 1245 verk au ften  die 
H erren  von M ontenach-Belp dem  K loster In terlak en  
G üter und  den K irchensatz  zu M. In  der R eform ation  
kam  dieser an B ern. V erm utlich  durch  die M ontenach 
kam  B ern um  1300 in  den Besitz der G erichte zu M., 
das nun  als eines der sog. v ier a lten  K irchspiele zum  
erw eiterten  S tad tb ez irk  gerechnet w urde und  bis 1798 
dem  S tad tgerich t u n te rs ta n d . Im  20. Ja h rh . entw ickelt 
sich der O rt zur V o rs tad t von B ern. Die jetz ige  K irche 
w urde 1881 au f K osten  des Grafen F ried r. v . Pourta lès in 
der M etti en gebau t. In  M. und  U m gebung befinden sich 
eine ganze R eihe bem erkensw erter bernischer P a tr iz ie r
sitze. U eber deren Geschichte, sowie die des sog. Schlos
ses au f einer Anhöhe neben der K irche h an d elt E . F . 
v. Mülinen : Beiträge I I I ,  p. 246. T aufreg ister seit 1603, 
E hereg. seit 1597, S terbereg. seit 1799 (m it Lücken). —
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Vergl. ferner F R B .  —  Ja h n  : Chronik. — Derselbe : K t. 
Bern, p. 3 8 9 .  — L oh n en  K irchen. [H .  Tr.]

M U R I .  L uzerner Fam ilie  seit dem  14. Ja h rb . — 
U l r i c h ,  K le in ra t 1387-1401, Vogt zu M erischwand 
1398. — S taa tsa rch iv . —  Gfr. Reg. [P. X. W.]

M U R I A U X  oder M U R I V A U X  (deu tsch  SPIEGEL
BERG) (K t. B ern, A m tsbez. F reiberge. S. G LS). D orf 
m it den R uinen  eines a lten  Schlosses in  der K irchgem . 
Saignelégier. W appen  : in  Gold ein silberner Spiegel m it 
schw arzem  R and  über 6 ro ten  Bergen, je  3 ü b erein 
ander. M urival oder M iraval im  14. Ja h rh . ; M uriau lx  
1454. Im  14. Ja h rh . besass eine Fam ilie  M uriaux oder 
Spiegelberg das Schloss, dessen U rsp rung  u n b ek an n t 
ist. E in  Zweig der Spiegelberg Hess sich in Solothurn  
n ieder (s. A rt. S p i e g e l b e r g ) .  Die M uriaux sind 
w ahrsch . im  14. Ja h rh . in den Freibergen ausgesto rben . 
Ih r  Schloss ging an  die Bischöfe von Basel über, die es 
w iederholt an  G läubiger v e rp fändeten , zum  le tz ten  
Male an  Jo h a n n  von F leckenstein . Das Dorf, das am  
Fuss des Schlosses e rs tan d , n ah m  dessen N am en an, 
und bald  d a rau f w urde das ganze unbew ohnte  P la teau  
M ontagne de M. g en an n t. Das Schloss w urde im  
30jährigen K rieg zerstö rt und  aufgegeben. D er K astlan  
der Freiberge, der V ertre te r des Bischofs, verliess es, 
um  seinen W ohnsitz  in Saignelégier aufzuschlagen. — 
Vergl. T rou illa t. —  D aucourt : Diet. V I. [G. A.] 

M U R I S I E R .  W aad tlän d er Fam ilien. Die einen 
w erden seit 1533 in  S t. Saphorin  und  der dortigen  
Gegend, die än d ern  in Ollon 1432 u n d  in Bex 1529 
gen an n t. —  E b n e s t ,  1867-1903, Professor der Ph ilo 
sophie am  G ym nasium  und  an  der A kadem ie von 
N euenburg  1893-1903, verfasste  M aladies du sentiment 
religieux.— Livre d’Or.—  Pierre  B ovet : E rn . M . [M. R.] 

M U R I S T  (K t. F reiburg , Bez. Broye. S. G LS). Dorf, 
Gem. und P farre i, seit dem  13. Ja h rh . erw ähn t. M. ge
h ö rte  zur H errsch aft La Molière, die im  16. Ja h rh . 
in den Besitz F reiburgs kam . Die P fa rre i um fasst 
zudem  noch die D örfer L a Vounaise, M onborjet und 
F ran ex . Die K irche is t dem  hl. P e tru s  gew eiht ; die 
K o lla tu r gehörte  bis zur R eform ation  den K aplanen  
von St. N ikolaus von L ausanne, 1536-1867 dem  S taa te  
F reiburg . P fa rreg iste r seit 1760. —  Dellion : Diet. — 
K uenlin  : Diet. —  Bise : Notice sur la paroisse de M urist 
et la seigneurie de la Molière. [H .  V.]

M U R I T H .  Fam ilie von Morion und Greyerz (F re i
burg), in le tz te rem  O rte seit M itte  des 16. Ja h rh . 
e rw ähn t. W appen : in  B lau ein silberner schwarz kre- 
n e lie rte r B alken m it w achsendem  schw arzem  T urm , 
beg le ite t im  Sch ildhaup t von 2 goldenen S ternen. —
1. L a u r e n t  J o s e p h ,  * 1742 in Sem brancher, C horherr 
des Grossen S t. B ernhard  1760, P riester 1776, P fa rrer 
von L iddes 1778, P rio r von M artigny 1791, h a tte  1800 
eine Z usam m enkunft m it N apoleon bei seinem  D urch
m arsch  in M artigny u n d  beg leite te  den ersten  K onsul 
bis nach  A osta. Als h e rvorragender N atu rfo rscher hin- 
terliess der C horherr M. bedeu tende  Sam m lungen und 
veröffentlichte  einen Guide du botaniste en Valais (1810). 
E r w ar auch  einer der G ründer der Schweiz. N a tu r
forschenden G esellschaft (1815), t  9. x . 1816 in 
M artigny. Die W alliser G esellschaft fü r N aturw issen
schaften  n a n n te  sich zu seinen E hren  Société Muri- 
t bienne. — 2. N i c o l a s ,  * 1833, F riedensrich ter, Gross
ra t  1886-1896. —  3. A l f r e d ,  * 1852, G em eindeam m ann 
von Greyerz 1893, G rossrat 1896, j  1914. — Thorin : 
Notice hist, sur Gruyères. — Tissière : Notice sur le 
chanoine Laurent-Joseph M urith . — H andschriftliche 
Genealogie der Fam ilie. — F. O. W olf : Les naturalistes 
valaisans. —  B ertran d  : Valais intellectuel. [J. N.] 

M U R K A R T  (K t. T hurgau , Bez. und Gem. F rau en 
feld. S. G LS). W eiler und  B urgstelle an  der Murg, Sitz 
eines frü h  f  edelfreien G eschlechts. W appen  (nach dem 
Codex G rünenberg) : in B lau drei silberne P fähle m it 
dreim al sparrenw eise gebrochenem  ro tem  Q uerbalken. 
B ekann t sind n u r  : L ü t o l d  von M urchart 1102, 1122; 
A d e l h e i d ,  A ebtissin  am  F rau m ü n ste r in Z ürich 1222- 
1227 ; A d e l h e i d ,  erste A ebtissin  v. Seldenau (Zürich). 
E rben  des Geschlechts w aren v erm utlich  die H erren  v. 
Regensberg, welche den H of M. 1244 an  das K loster 
K reuzlingen v e rk au ften . Von diesem  kam  er 1462 m it 
n iederer und hoher G erich tsbarkeit an  die S tad t

F rauenfeld . Im  B urgsta ll siedelten sich angeblich Begi
nen an ; um  1437 jedoch  w ar h ier ein B ruderhaus. N ach 
A uflösung der B ruderschaft w urden 1522 H aus und 
K apelle Schw estern F ranziskanerordens übergeben, die 
sich aber in der R eform ation  zerstreu ten . E in  Versuch 
des V isitato rs des St. K larenordens in  Luzern, das 
K lösterchen 1578 w ieder m it N onnen zu besetzen, 
schlug fehl. 1710 s tan d en  n u r noch die R uinen der 
K irche. 1707/1708, 1783/1784, 1794 und  1841 versuch te  
m an  in M. S teinkohlen zu graben. —  T U  I I ,  p . 532. — 
Pupikofer : Frauenfeld, p . 157. — OB G. —  N a te r : 
A adorf. [Leisi.]

M U R M A N .  Fam ilien des K ts . W allis, die seit dem
13. Ja h rh . in Gesehinen, Reckingen, Fiesch, E rn  en, 
N a t ers, Brig und L ötschen b e k an n t sind und  h eu te  nu r 
noch in  L ötschen b lühen . —  1. P e t e r , K aplan  von Visp 
1319, P fa rre r von E rnen  1323 - f  1354, g ründete  1339 
das I ilo s te r  der A ugustinerinnen in E rnen , das bald  
d a rau f nach  Fiesch v e rse tz t w urde. — 2. S i m o n , von 
W yler bei F iesch, M eyer von Goms 1383, 1384, 1385 
und 1394, A nführer der W alliser in der Schlacht von 
Visp 1388, w urde vom  H erzog von Savoyen als Geisel 
fo rtgeführt, aber von den L andsleu ten  losgekauft. — 
B W  G IV . —  F u rre r . — G rem aud. —  L auber : Landes
chronik. [D .I .]

M U R N E R ,  T h o m a s , F ranz iskaner, * um  1475 im  
E isass, Dr. beider R echte  zu Basel 1519, Satiriker und 
Polem iker gegen die R eform atoren , verfasste  ca. 60 
Schriften , d a ru n te r  B erichte über den Je tze rh an d e l in 
B ern, flüch tete  im  Ju li 1525 nach L uzern, wo er als 
L ehrer, P red iger und S ta d tp fa rre r  tä t ig  w ar. Seine 
Schriften  gegen Zwingli und  die S täd te  Z ürich und 
B ern e rreg ten  grosses Aufsehen. E r nahm  teil an  der 
B adener D isp u ta tio n  1526, deren A kten  er in seiner 
D ruckerei, der ersten  in  L uzern, am  18. v. 1527 he rau s
gab. W egen seines Kirchendieb- und Ketzerkalenders 
verlang ten  Z ürich und  B ern von Luzern  seine A us
lieferung, w orauf er am  29. oder 30. VI. 1529 ohne 
W issen des R a tes aus Luzern en tfloh ; f  1537 in Oberehn- 
heim  im  Eisass. —  Vergl. Th. v. L iebenau : Th. M urner.
—  G. Schuhm ann  : Th. M urner und seine D ichtungen
—  Z S K  I I  ; X V I. — K K Z  1915, 6 6 . —  B arth , 
N r. 1394. [J. T.]

M U R O  (K t. G raubünden, Bez. M aloja). R öm ische 
B efestigung bei G astrom uro im  Bergeil, zum  Schutze 
der S ep tim erstrasse. Die A usgrabungen le tz te r  Ja h re  
beweisen, dass die S ta tion  M urus, die das Itinerarium  
A n to n in i zwischen T inzen im  O berhalbstein  und  Surn- 
muslacu  (oberstes E nde des Comersees) ang ib t, tro tz  der 
D istanzversch iedenheiten  bei G astrom uro im  Bergeil 
zu suchen ist. Noch h eu te  heisst die S perrm auer im  
V olksm unde M üraia . D urch sie fü h rte  die P o rta , 
welche Bergeil in  Ob- und  U n te rp o rta  te ilte . Die N ach
grabungen  haben  einw andfrei die E xistenz einer 
röm ischen Siedelung (u. a. m it Bad) nachgewiesen. — 
Vergl. O. Schulthess : Der Fleck zu  M u r  (in A S'A 1926, 
H eft 3). — A rt. GRAUBÜNDEN, U rgeschichte. [A.v.C.] 

M U R O L ,  J e a n  d e ,  aus E sta ing , von einer Fam ilie 
der A uvergne, Bischof von Genf 1378-1385, veröffen t
lichte 1381 S y n o d a lsta tu ten . 1385 zum  K ard in a l er
n a n n t, w urde er Bischof von St. P au l Trois C hâteaux 
im  D auphine, t  1404 in Avignon. W appen  (nach 
Guichenon) : in Gold ein blaues W ellenband. — F leu ry  : 
É glise de Genève. — G auth ier : H ist, de Genève. — 
Genfer W appenbuch . [A. de M.]

M U R S I N G  ( M i r s i n g ) .  t  Freiburger Geschlecht, 
eingebürgert 1399. M itglieder des K l. R a ts , H eim licher 
und  Ohm geldner, d a ru n te r  —  P i e r r e ,  Ohm geldner 
1518, H eim licher 1523, V enner des N eustad tv ierte ls 
1530, L andvog t von Illens 1534. — H a n s ,  O hm geldner 
1554, L andvog t von Bossonnens 1561. — W eitzel : 
Répertoire (in A S H F  X ). —  Zurich : Catalogue (in A F  
1919). — L L . —  S taatsa rch . F reiburg . [J. N.]

M U R T E N  (franz. M o r a t )  (K t. F reiburg . S. G LS). 
S ta d t, Gem. u . K irchgem . Der N am e (vom  la t. M uratum ) 
d eu te t au f eine röm ische A nsiedlung (röm ische F unde  
in der N ähe). A ndere führen  ihn  au f das keltische M ori- 
duno  (Festung  am  See) zurück  ; das franz. M orat w äre 
dann aus Moretto, der gallischen K urzform  von M ori- 
duno, en ts tan d en . A eiteste Form  : M uratum,[im  11. und



ä i s MURTEN MURTEN
12. Ja h rh . auch  M aral, einm al M urtena. W appen  : in 

Silber ein steigender ro ter, gold
gekrön ter Löwe au f grünem  Dreiberg. 
M. wird 515 in der G ründungsurkunde 
des K losters St. M aurice im  W allis 
erw ähnt ; lau t dieser schenkte der 
burgundische K önig Sigism und den 
H of M uratura  m it ändern  diesem  
K loster. 1013 m achte  K önig R udolf
I I I .  von B urgund zu M. eine Schen
kung . In  dem  nach seinem  Tode en t
b ra n n te n  Kriege um  das b u rg u n 

dische E rbe, besetz te  Rudolfs Schw estersohn Odo von 
C ham pagne die beiden Festen  M urten und N euenburg 
(1032), h ielt sie ein J a h r  lang  gegen den herbeigeeilten 
K aiser K onrad II ., m usste sie ab er 1033 oder 1034

b rach te  es am  14. v m . 1291 wieder in seine H and. 
E rneuerung  des B ündnisses zwischen F re ibu rg  und M ur
ten  im  Ja n u a r  1294. Savoyen gab K önig A lbrech t M ur
ten  heraus, erh ielt es aber 1310 w ieder als P fan d  fü r 
4000 M ark Silber. 1318 t r a t  es dem  L an d friedensbünd
nis m it F reiburg , Bern, Solothurn  und  Biel bei. Im  
Güm m enenkrieg 1331-1333 stan d  M. m it Savoyen au f 
der Seite Berns. Es schloss am  7. i. 1335 ein B ündnis m it 
Bern, und  seine B ürger nahm en tro tz  der N e u tra litä t 
Savoyens am  L aupenkriege fü r B ern teil.

M urten zog m it Bern auch  1348-1349 zur U n te r
werfung eines A ufstandes im O berland und 1354 
m it dem  Reichsaufgebot zur B elagerung von Zürich. 
1374 verschenkte  G raf A m adeus seinem  V ette r W ilhelm  
von G randson die D örfer N an t, P raz , Sugiez und Chau- 
m ont im  U nterw isten lach , die von jeh e r zur S tad t

Murten im Anfang des 19. Jah rh .  Nach einem Aquarell von D. A. Schmid.

übergeben, w orauf M. zerstö rt w urde, seine B edeu
tu n g  vollständig  verlor und wieder zu einem  Hofe 
w urde. 1055 schenkte ein B urgunder E igengüter im  
ganzen nachm aligen M urtenbiet dem  K loster S t. Ju s tu s  
und S t. M aurus in Susa, von dem  sie w ahrsch. schon vor 
1079 ans Reich gelangten ; denn in diesem Jah re  
schenkte  K önig H einrich  IV . seinen königlichen H of M. 
m it ändern  dem  Bischof von Lausanne. M urten w urde 
nun  du rch  Meier v e rw alte t ; der le tz te  w ird 1158 
e rw äh n t. Zehn Jah re  nach  dem  A ussterben der Z ährin 
ger (1228), erscheinen ein altes M urten m it der Kirche 
au f dem  Friedhof von M untelier, u . ein neues M urten, 
die Stadt, wie sie 1238 in der U rk . K onrads IV . erstm als 
gen an n t w ird. Diese S ta d t M. ist von einem  Zähringer 
nach 1159 gegründet worden. Gegen Schenkung der 
Gefälle im  Am te M urten und E rlass der S teuern  (beides 
au f 4 Jah re) verp flich te t 1238 der K önig K onrad  IV. 
die Bürger, ihre schon bestehende B efestigung zu einer 
R ingm auer auszubauen. Das ä lteste  Siegel zeigt die 
U m schrift s. a d v o c a t i  e t  b u r g e n s i u m  d e  m u r a t h  und 
einen springenden Löwen m it einem Fisch in den 
P ran k en . Am 1. VI. 1245 schliesst M. sein e rster Bündnis 
m it F reiburg . Am 3. x i. 1254 versprach K önig W ilhelm , 
M urten nie dem  Reiche zu entfrem den ; d a rau f ste llte  
sich die S tad t im  Mai 1255 in den Schutz des Grafen 
P e ter von Savoyen, und zw ar nu r bis ein K önig es 
herausverlangen werde ; es wollte aber zu Savoyen 
gehören, w enn je  ein König in  die A b tre tu n g  einwilligen 
sollte. Dieser V ertrag  w urde auch  m it Philipp  von 
Savoyen abgeschlossen, jedoch n u r au f Lebenszeit. E r 
verw eigerte K önig R udolf die H erausgabe, so dass 
dieser M urten durch  den Feldzug von 1283 an  sich riss. 
N ach Rudolfs Tode zog G raf A m adeus vor M urten und

gehörten , nahm  aber 1376 die Schenkung zurück. 1377 
erte ilte  er M urten das S ta d tre ch t— zog ab er die W ahl 
des Schultheissen an  sich zurück. Am 28. iv . 1416 m usste  
Am adeus V III .  der S ta d t, die kurz  vorher durch  einen 
B rand teilweise zerstö rt w orden w ar, Hilfe bringen, um  
den W iederaufbau  zu fördern . E r überliess ih r u. a. 
alle S teuern  und E inkünfte  im  A m t au f 10 Jah re , ge
w ährte  ih r ebenso lange Zollfreiheit und gab ih r den 
See au f 5 Ja h re  zu alleiniger N utzung.

Im  Kriege der B erner und Savoyer gegen F reiburg  
1447-1448 w ar M urten H a u p tq u a rtie r  und w ar von 
B ernern und  Savoyern bese tz t. N achdem  A m adeus IX . 
infolge K ran k h eit die R egierung an  seine G a ttin  abge
tre ten  h a tte , kam  es in den Besitz des Grafen Jak o b  
von R om ont, dem  es am  9. x . 1471 huldigen m usste. 
A m adeus h a tte  1469 der S ta d t die H errschaft L ugnorre 
m it den Dorfen Lugnorre, M ötier und  Jo re ssan t zuge
te ilt, so dass ih r nun gehörten  : die jetz igen  20 Dörfer 
diesseits des Sees, die v ier D örfer de la R ivière im  U n
terw isten lach  und die H errschaft L ugnorre (endgültige 
Z uteilung 1505).

Am 14. x . 1475 m usste  sich M urten den Fre ibu rgern  
und B ernern ergeben und den S täd ten  T reue schw ören, 
wofür sie ihm  alle bisherigen R ech te  und  F re iheiten  
überliessen. Im  März 1476 w ar der B erner Gilgan 
Achshalm  H au p tm an n  in M urten . E r m usste  die Ge
bäude vor der S ta d t (St. K a th arinenk loster m it N eben
gebäuden) niederreissen. Am 23. März löste ihn  H ans 
W anner, der E rb au e r des Bollwerkes ab, am  6 . oder 
7. April übernahm  A drian von B ubenberg die V ertei
digung. Die G esam tbesatzung b e tru g  zur Zeit der Be
lagerung durch  K arl den K ühnen, die am  9. v i. 1476 be
gann, ca. 2000 M ann. S türm e erfolgten am  11., 12./13.,
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14./ ’15. und  der grösste am  18. Ju n i. Schlacht (s. den 
A rt.) und  B efreiung am  22. Ju n i. N ach dem  Siege der 
E idgenossen w urde M. von Bern und F re ibu rg  gem ein
sam  verw alte t, ab er erst nach  langem  S tre ite  m it den 
Eidgenossen 1484 durch  das Schiedsgericht von M ünster 
gegen eine G eldentschädigung als bernisch- freiburgische 
H errschaft an e rk an n t. Die V erw altung  besorgten  alle 
5 Ja h re  wechselnde Vögte (Schultheissen). Die innere 
V erw altung erfolgte nach a ltem  M urtner S tad trech t 
und  der e rw eiterten  S tad tsa tzu n g  (eigenes G ericht m it 
A ppella tion  an  die n ich t im  A m te stehende O brigkeit ; 
eigener m ilitä rischer Auszug m it eigenen Offizieren und 
Fähnlein). 1560 w urde der Zuzug d e ra rt geordnet, 
dass M. m ilitärisch  (bis 1798) zu F re ibu rg  gehörte. 
F re ibu rg  schuf durch  seine neue M ilitärorganisation  
von 1744 ein eigenes M urtner R egim ent und  setzte  
da rü b er freiburgische Stabsoffiziere.

Am 3. m . 1798 erfolgte der E inm arsch  der Franzosen. 
M. w urde du rch  die H elvetik  dem  K an to n  der Saane 
u nd  Broye und  durch  die M ediation endgültig  dem  K t. 
F re ibu rg  einverleib t (H a u p to rt des Seebez. m it Sitz des 
O beram ts und des Gerichtes).

Kirche. M urtens K irche (St. M oritz, aus der frän k i
schen Zeit) s tan d  au f dem  F riedhof von M ontilier. Sie 
w urde 1762 m edergerissen. In  der S ta d t s tan d  die K a
pelle N otre  Dam e ; vor den M auern beim  Schloss das 
K loster S t. K a th a rin a  m it Sp ital und Kapelle aus dem 
Ja h re  1239 (1476 niedergerissen u n d  1484 in der S tad t 
au fgebau t ; h eu te  St. K atharinenk irche). Am 7. i. 1530 
nahm  M. die R eform ation  an  (R efo rm ato r Farei). 1710- 
1713 e n ts tan d  die grosse deutsche K irche an  Stelle der 
M arienkapelle. 1762 w urde sie der deu tschen  Gemeinde 
zugeteilt, die St. K a th arinenk irche  der französischen.

Bauliches. Die R ingm auern  stam m en in den u n ters ten  
P a rtien  aus den Ja h ren  1238 ff. A usgebaut w aren sie 
um  1378 (w eiterer A usbau um  1469). N ach der Schlacht 
erfolgte der W iederaufbau  und  die A usbesserung der 
R ingm auern  über 1500 h inaus ; einzelne T ürm e en ts ta n 
den im  16. Ja h rh . (jetziges 
B ern to r 1777 - 1778 nach 
dem  P lan  des B erner W erk
m eisters H ehler e rbau t).
Zum  B au der R ingm auern  
w aren alle Dörfer, die 
S ta d t, die P rieste r (seit 
1523) und die B esitzer von 
G ü tern  aus beiden S täd ten  
Fre ibu rg  u. Bern verpflich
te t .  —  Das Schloss w urde 
ca. 1444 erneuert (R ech
nung  in T urin) und war 
von der S ta d t durch  einen 
tiefen  G raben g e tren n t.
1530 fiel ein T urm  zusam 
m en ; 1686 w urde die höl
zerne B rücke gegen die 
S ta d t en tfe rn t und  der G ra
ben z. T. zugefüllt. Um  die 
M itte des 18. Ja h rh . w urde 
der Schlosshof gegen den 
See e rw eitert ; viele andere 
V eränderungen erfo lg ten  zu 
gleicher Zeit. Das obere 
Tor w urde 1805 abgerissen,
1803 das Tor an der See
strasse  und das Vorw erk 
des B ern tores, 1837 der 
T urm  bei der S t. K a th a r i
nenkapelle . Die R ingm au
ern sind seit 1912 ge
schü tzt.

Sprache. 1273 ging die 
Sprachgrenze bei M. durch, 
ab er so, dass die S tad t 
selbst zum  franz. Sprachge
b ie t gerechnet w urde. Im  15. Jah rli. herrsch te  das F ra n 
zösische noch vor ; anfangs des 16. Ja h rh . kam  der d e u t
sche Schulm eister, m it der R eform ation  auch der d e u t
sche P fa rrer neben den französischen. K irche u . Schule 
waren n u r von Bern abhängig , und so w urde bis Ende

des 17. Ja h rh . das F ranzösische fa st ganz zurückge
d rän g t. Die bernische S prachenverordnung  vom  10. IX. 
1683 festig te  den V o rtr i tt  der deu tschen  Sprache. Die 
H errschaft erh ielt nach  und nach  deu tsche Schulen 
und  verlo r die französischen (Salvenach 1683 ; Galmiz 
1713/1725 ; M ünchenwiler 1738, Courlevon 1797).

Bibliographie. M. de O iesbach : La ville de Moral 
et ses remparts (in A F ).  — E ngelhard  : Der Stadt M urten  
Chronik und Bürgerbuch. — D erselbe : Statist.-hist.- 
topogr. Darstellung des Bez. M urten. — E . F lückiger : 
Die M ilitärgesch. der gemeinen Herrschaft M . — H s. W at- 
te le t : A u s dem alten M urtenbiet (in F G ). — F . W elti : 
Das Stadtrecht von M . —  A. B üchi : Die hist. Sprach
grenze (in F G  III).  —  R. M erz: Die Landschulen des 
alten M urtenbiets (in F  G X X IX ). [ E r n s t  F l ü c k i g e r . ]

M U R T E N  ( S C H L A C H T  B E I ) ,  22. VI. 1476 zwi
schen den E idgenossen und dem  H erzog K arl dem  
K ühnen  von B urgund. Es w ar die bedeu tungsvollste  
Schlacht w ährend der B urgunderkriege (1474-1477). 
E in eidg. H eer von 26 000-27 000 M ann (24 000 Fussol- 
claten, 1800 B erittene , 50 Geschütze) zog sich vom  15. 
Ju n i an  an  der Saane bei G üm m enen zusam m en, um  
die S ta d t M urten zu en tsetzen , die seit dem  9. Ju n i 
vom  H erzog K arl belagert w ar. Dieses H eer se tzte  
sich zusam m en aus den Zuzügen der V III  a lten  Orte 
und ih rer Z ugew andten : Basel (S tad t und Bischof), 
F reiburg , So lothurn , Schaffhausen, St. Gallen (S tad t 
und A bt), Appenzell, W allis, G raf von N euenburg  
(H err von V alangin), G raf von Greyerz, Biel, Payerne, 
W aldstäd te  am  R hein, B undesstäd te  im  Eisass und 
H erzogtum  L othringen , sowie der gem einen H errschaf
ten  (A argau, T hurgau , L evan tina). Die Z ürcher und 
T hurgauer lang ten  erst am  Morgen des Schlachttages 
an, nach einem  G ew altm arsch  von 150 km  in 3 T agen ; 
die S t. Galler und  A ppenzeller erre ich ten  Bern erst 
nach  der Schlacht.

Am 22. Ju n i (10 000 R itte rta g ) ste llte  sich bei Mor
gengrauen das eidg. H eer h in te r  dem  G a Im wa Id und

A ltav illa  au f und  stiess gegen M ittag  au f die burgundi- 
schen V orposten auf der Linie Salvenach-Schloss O ber
burg . Am rech ten  Flügel e rs tü rm te  die V orhu t (H ans 
von H alhvyl), nachdem  ein e rster Angriff ohne Erfolg 
geblieben w ar, den m it 30 K anonen bew ehrten  G rünhag.

Die Schlacht bei Murten. Nach Stumpfs  Chronik von 1548.



MUS MUSEEN (HISTORISCHE)
Der G ew althaufe (H ans W aldm ann) erre ichte  das P la 
teau  B urg-C hantem erle, w ährend die N achhut (K aspar 
von H erten ste in ) über M ünchenwiler eine U m gehung 
v o rnahm .

Beim ersten  G efechtslärm  a la rm ie rte  der vom  p lö tz li
chen Angriff üb errasch te  H erzog K arl sein Lager. 
Seine T ruppen  (30 000 M ann, w orun ter 12 000 R eiter) 
lagen zerstreu t zwischen M ünchenwiler, Greng und  dom 
belagerten  M urten . Seine R eiterei stieg in Eile au f die 
Höhe von C hantem erle, wo sie m it der eidg. Reiterei 
(H erzog von L othringen  und G raf von Greyerz) und  den 
d ich t ged räng ten  Massen der Langspiesser Hallw yls und 
W aldm anns zusam m enstiess und  ü b er den H aufen  ge
worfen w urde. Sie wich in  U nordnung  au f den L ager
p la tz  zu rü ck  und  b rach te  V erw irrung in die R eihen des 
Fussvolks, das sich zum  K am p f an schickte. Die Panik  
v e rb re ite te  sich alsbald  über die ganze F ro n t. Der 
Herzog verlo r den M ut, liess sein H eer im  S tich  und 
m ach te  k e h rt. Von einer H andvoll G etreuer begleitet, 
r i t t  er ohne H a lt bis nach  Morges und w andte  sich von 
d o rt n ach  Gex. Seine Garde setzte  sich beim  G rand Bois 
Domingo eine Z eitlang zur W ehr, konnte  aber ebenso
wenig S tan d  h a lten , als die E ngländer, die sich m it 
T odesm ut bis au f den le tz ten  Mann aufopferten .

Die ganze burgundische R eiterei zog sich in  w ilder 
F lu ch t au f der S trasse nach  Pfauen  zurück. Das Fuss- 
volk w urde fa st gänzlich au f dem  L agerp latz  niederge
m etzelt. Die Ita lien e r des B elagerungskorps e rtranken  
im See. H erten ste in  stieg von den Gurwolfer A nhöhen 
h inab  und  gab dem  Feind den G nadenstoss, w ährend 
A drian  von B ubenberg  m it der B esatzung M urtens ge
gen Meyriez h in  einen A usfall m achte. Die eidg. R eiterei 
verfolgte die F lüch tlinge w eit über A venches h inaus. Bei 
S onnenuntergang  w ar das burgundische H eer v o lls tän 
dig aufgerieben. Es h a tte  15 000 M ann verloren, die 
E idgenossen e tw a 1000. Die Sieger b rach ten  200-300 
B anner heim , sowie 63 K anonen, einige h u n d e rt Pferde, 
L ebensm ittel und  F u tte r  im  U eberfluss, sowie das Zelt 
und die K apelle des Herzogs m it allen ih ren  K o s tb a r
keiten .

Bibliographie. Ochsenbein : Die Urkunden der Bela
gerung und Schlacht von M urten. —  Büchi : Freib. 
A kten  zur Gesch. der Burgunder Kriege. —  Georges 
C hastelain  : Chroniques. —  Jacobus Meyer : Commen
tarvi rerum flandriarum . — Pierre  de B larru : La N an- 
ceide. —  Chronique de Lorraine. —  Olivier de L a M ar
che : M émoires. —  Philippe de Commines : M émoires. — 
E dlibach  : Chronik. — E tte rlin  : K ronika von der löbli
chen Eidgnosschaft. —  Dieb. Schilling : Chronik. — 
P e ter v. Molshein : Freib. Chronik der Burgunderkriege. 
— Chronik von H ans Fries. —  Gingins la  Sarra  : Dé
pêches des ambassadeurs m ilanais. — Max de D iesbach : 
La bataille de M oral. — E. von R o d t : Die Feldzüge 
Karls des K ühnen. —  W atte le t : Die Schlacht bei M urten  
(neue A usgabe 1926 m it der neusten  L it. und K arten  
des Schlachtfeldes). —  H och et de M androt : M orat. — 
Vallière : M orat. —  Gingins la S arra  : Épisodes des guer
res de Bourgogne. —  Bernoulli : Basels A n te il am B u r
gunderkrieg I I I ,  M urten. — C. v . E lgger : Kriegswesen 
und K riegskunst d. E idg. im  14., IS . u. 16. Jahrh. — 
R isteihuber : L ’Alsace à M orat. — D ellbrück : Perser- 
und Burgunderkriege. — La C hauvelays : Les armées de 
Charles-le-Téméraire. —  B aran te  : Histoire des ducs de 
Bourgogne. —  A rt. B u r g u n d e r k r i e g e . [p. de V.]

M Ü S  ( DE M U S ) .  Fam ilie  von Villa nova  d ’Asti 
(P iem ont). —  P e r r i n ,  f  1605, B ürger von Genf 1551, 
des R a ts  der CG 1564. —  P i e r r e ,  1574-1648, Sohn von 
N r. 1, 8  m al Syndic alle 4 Ja h re  1620-1648, M ünzherr 
1643. —  Galiffe : Not. gén. I I I .  [C. R.]

M U S A R D .  t  Fam ilie von E stav ay er le Lac, die 
seit dem  14. Ja h rh . e rw ähnt und  im  16. Ja h rh . als adelig 
bezeichnet w ird . W appen  : ein m it A stkno ten  bese tz te r 
Sparren  (Farben  unsicher). — 1. M i c h e l ,  H err von 
Vuissens 1507, M itherr von D em oret, R a tsh err  von 
E stav ay er 1525-1539. — 2. G u i l l a u m e ,  B ruder von 
Nr. 1, H err von Vuissens 1507, E innehm er des Bischofs 
von L ausanne in E stav ay er. — 3. J e a n ,  B ruder von 
N r. 1 und  2, H err von Vuissens, K aplan  von L ausanne 
1505, K o ad ju to r 1514, D om herr 1519, P fa rre r von Bel- 
faux  1520-1539, D ekan von St. Im m er 1529, V erm ögens

verw alter der K a th ed ra le  von L ausanne 1530-1533, 
D ekan von V aleria 1531, P fa rre r von F o n t 1533-1549* 
P ro p s t von St. N ikolaus in  F re ibu rg  1539, f  als le tz te r  
des G eschlechts 1549. —- Dellion : Diet. —  G rangier : 
A nnales et Notes généalogiques. —  A m m an : La sei
gneurie de Vuissens (in A F  1923). —  B rasey : Le cha
pitre de S t. Nicolas. —  R eym ond : Les dignitaires de 
Lausanne  (in M D R  V III) .

Aus einer ändern , ebenfalls erloschenen, aus Forel 
stam m enden  Fam ilie  ging hervor —  P h i l i b e r t , * 28. iv . 
1813, A d vokat in E stav ay er, S tad tam m an n  1857-1872, 
V izeoberam tm ann, G rossrat, K an to n srich ter, f  3. III. 
1890. —  Étrennes fribourgeoises 1891. [H. V.1

M U S C A .  Siehe M o s c a .
M U S C H G .  Geschlecht der Gem. H om brech tikon  

und Oetwil am  See (Ivt. Zürich), das seit 1567 zu H om 
brech tikon  und  seit 1630 zu Oetwil bezeugt ist. Es kam  
von Zollikon, wo es 1490 angesessen w ar und  s tam m t 
ursp r. aus B acharach  (R heinprovinz). D er N am e heisst 
zuerst M ust, dann M use  u n d  Muschg. —  N üesch und 
B ruppacher : Das alte Zollikon, p. 423. —  [ J .  F r i c k . ]
—  A d o l f ,  L ehrer und  Schriftste ller, * 24. ix . 1872, 
in Zollikon, schrieb u . a. Perlensucher (E rz., 1911) und  
versch. Novellen. —  S Z G L .  [ E .  D e j u n g .]

M U S C U L U S .  Siehe MÜSLIN.
M U S E E N  ( H I S T O R I S C H E ) .  In  der Schweiz 

bestehen  zahlreiche k an tonale  u n d  lokale historische 
Museen, ein einziges, das Schweiz. L andesm useum  in 
Zürich, gehört der E idgenossenschaft. Die m eisten  
h is t. Sam m lungen w urden im  19. Ja h rh . begonnen und 
vielfach m it n a tu rh is t. Sam m lungen zusam m en in Ge
legenheitsräum en oder in B iblio theken u n terg eb rach t. 
E rs t m it dem  A nw achsen der Sam m lungen begann 
m an v ielerorts eigene M useum sbauten  zu erstellen. Die 
h is t. Museen beziehen regelm ässige s taatliche  Sub
ven tionen  und  in den grösseren S täd ten  auch die U n
te rs tü tz u n g  von besonders fü r sie w irkenden Vereinen. 
In  der Regel m achen die Münz- und M edaillensam m 
lungen, die aus ehem aligen Z eughäusern zusam m en
gebrach ten  W affensam m lungen, die Fahnen  und  die 
Zeugen aus dem  gesam ten Gebiet der V olkskunde und 
aus der U rgeschichte die H au p tb estan d te ile  der Mu
seen aus. D azu kom m en an einigen O rten auch  e th 
nographische A bteilungen.

K a n t o n  A a r g a u . Das kan tonale  A n tiquarium  befin
det sich seit 1896 in einigen R äum en des Gewerbe
m useum s von A arau . Es um fasst im  w esentlichen 
p rähistorische und  röm ische F unde (hauptsäch lich  aus 
V indonissa), u. a. auch die Scheiben aus dem  K reuz
gang des K losters M uri. —  Gessner : Katalog... (1912).
— L ehm ann : Die Glasgemälde im  kant. M useum  ln 
A arau . [A. G.]

Das am  30. IV. 1912 eingew eihte M useum  Pro Vindo
nissa  in  B rugg bew ah rt die F unde der G esellschaft Pro 
V in d o n issa .—  Am 6 . v i i . 1913 w urde das h is t. Museum 
im  L andvogteischloss in B aden eröffnet.

B a s e l -S t a d t . Das h ist. M useum  in Basel is t in  seiner 
heu tigen  G estalt (in der B arfüsserkirche) 1894 e n ts ta n 
den, durch  Zusam m enfassung der B estände der 1856 
von W ilh. W ackernagel gegr. « M itte lalterlichen Sam m 
lung » m it den h ist. B eständen  des Basler Zeughauses 
und  der seit 1849 im  M useum an der A ugustinergasse 
befindlichen A ntiquarischen  Sam m lung und  M ünz
sam m lung. —  Jahresberichte seit 1894. —  Festbuch zur  
E rö ffnung ... 1894. [C. Ro.]

B a s e l - L a n d .  Das K antonsm useum  in L iestal w urde 
nach  der T rennung  von B ase ls tad t u n d  -L and  gegrün
de t. Es um fasst eine h ist., p räh isto rische, röm ische (aus 
A ugst) und  eine M ünzsam m lung n ebst einer n a tu rg e 
schichtlichen A b te ilu n g .— Stähelin  : R om . Schweiz, p. 
384. [F. L e u t h a r d t . ]

K a n t o n  B e r n . Das H ist. M useum  in B ern is t aus 
der R a ritä te n - und K u n stk am m er der B urgerbiblio
th ek  hervorgegangen. 1881 w urden die s taatliche  
Z eughaussam m lung, der der E inw ohnergem . gehörende 
P aram en ten sch a tz  an  Teppichen und  S tickereien und 
die bürgerlichen B estände an S taats- und  R ech tsa lte r
tü m ern , R atssilber, G lasgem älden und  P r iv a ta lte r 
tü m ern  verein ig t und  in der von Sprüngli 1773-1775 
e rb au ten  « B ibliothekgallerie » ausgestellt, die 1908
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abgebrochen  w urde. K an to n , S ta d t und  B urgerge
m einde g ründeten  1889 die gem einsam e S tiftu n g  des 
B ern. H ist. M useum s, fü r die a u f  dem  K irchenfeld  ein 
N eubau  nach  den P länen  von L am b ert und  S tu tz  
e rrich te t w urde (eröffnet 1894). E rw eiterungsbau  von
1922 n ach  dem  P lan  von R . von W urstem berger. 1914 
erfolgte die S tiftu n g  der grossen orien talischen  Sam m 
lung  H enri Moser, C harlo ttenfels. P u b lik a tio n en  seit 
1894 : Jahresbericht ; 1921 ff. Jahrbuch  ; Inventare 
(M ünzen, W affen). [R. w .]

Dazu kom m en das von A. D au co u rt 1914 gegr. J u 
rassische M useum  in  Delsberg, das reiche neolithische 
u n d  bronzezeitliche Sam m lungen (aus dem  Bielcrsee) 
aufw eisende M useum  Schwab in  B iel (v. 1865-72), das 
M useum  in N euenstadt (v. 1876, A SA  1901, 216) m it 
K anonen  aus den B urgunderkriegen , sowie lokale h ist. 
Sam m lungen in B urgdorf (v. 1885), T hun  (1905), Mei
ringen und W iedlisbach (1905). In  Bern b es teh t seit 
1908 auch  das eidg. Postm useum .

K a n t o n  F r e i b u r g . Eine num ism atische Sam m lung 
w urde 1774 von Tobias Gerffer der B iblio thek des 
K ollegium s St. Michael geschenkt, und  1823 kam en 
n a tu rb is t. Sam m lungen m it rein  h ist. S tücken ins 
G ym nasium . Alles zusam m en w urde 1836 sam t dem 
M ünzkabinet im  neu errich te ten  L yceum  u n terg eb rach t.
1— L G rangier : Notice hist, sur le musée cantonal de 
Fribourg.

Bulle  b esitz t das von V ictor T issot gegründete und 
1917 eröffnete G reyerzer M useum . [ R æ m y .]

In  M urten  w urde ein h ist. M useum um  die M itte des
19. Ja h rb . e ingerich tet, m it einer Sam m lung von Ge
schü tzen  aus dem  15. Ja h rh . (Teil der B urgunderbeu te) 
und reichen P fah lbausam m lungen  aus den S ta tionen  
am  M urtensee. [C. M.]

K a n t o n  G e n f . Das K u n st- und h is t. Museum 
b rach te  1910 vorm als zerstreu te  archäologische, h is to 
rische, num ism atische, volkskundliche (V ieux Genève), 
sowie Stein- und K unstsam m lungen  in  einem  einzigen 
G ebäude zusam m en. —  A. C artier : Le M usée d’art et 
d ’histoire de la ville de Genève. — W . D eonna : H ist, des 
collections arch, (in Mélanges de la Soc. auxil. du Musée 
de Genève 1922). — Genava seit 1923. [W. Da.]

K a n t o n  G r a u b ü n d e n . Die E n ts teh u n g  des R ä- 
tischen  Museums in Chur fä llt zeitlich m it der G ründung 
der H ist.-A n tiq . G esellschaft am  30. XI. 1869 zusam m en, 
die sich am  20. x . 1870 m it der a lten  G eschichts
forschenden G esellschaft verschm olz. L etztere  h a tte  
sich bereits m it dem  Sam m eln von M ünzen u n d  Siegeln 
beschäftig t. Die der H ist.-A n tiq . G esellschaft zu ve r
dankende heu tige , bes. an B ronzen, M ünzen, W affen 
u n d  T extils tücken  reiche Sam m lung ist in dem  vom  
K an to n  erw orbenen B uol’schen H ause u n terg eb rach t. 
—  F . Jeck lin  : Katalog. [L. J.]

K a n t o n  L u z e r n . Das H ist. M useum im  R a th au se  
weist besonders eine p räh is t. und röm ische Sam m lung, 
sowie eine p rach tvo lle  Schweiz. W affen- und T rophäen
sam m lung auf. —• E . A. Gessler : Katalog. ■— J .  Meyer- 
Schnyder : Katalog. [M. S.]

K a n t o n  N e u e n b u r g . E ine 1819 begonnene h ist. 
Sam m lung w ar zusam m en m it n a tu rgesch . Sam m lun
gen zuerst an  versch . O rten  u n terg eb rach t, bis sie 1835 
zusam m en im  G ym nasium  P la tz  fanden. Das eigentliche 
h is t. M useum  b esteh t ab er e rst seit 1859. In  diesem 
Ja h re  erh ie lt es einen be träch tlich en  Zuwachs aus dem  
a lten  Zeughaus u n d  einige Ja h re  sp ä te r  die reichen 
P fah lbaufunde  aus dem  N euenburgersee. Seit 1885 sind 
die h ist, und  w aren auch  die ethnograph ischen  Sam m 
lungen g e tren n t von den na tu rh is to risch en  im  E rd 
geschoss des K unstm useum s u n terg eb rach t ; 1904 er
h ie lten  die ethnographischen  Sam m lungen ein eigenes 
Gebäude. —  Alfr. Godet : Notice sur le musée hist, de 
Neuchâtel (in M N  1898). —  M usée hist. ; Notice et 
guide sommaire.

In  Chaux de Fonds w urden 1876 die h is t, von den 
n a tu rh is t. Sam m lungen g e tren n t. Das M ünzkabinett 
geh t au f das J a h r  1849 zurück. Bis dah in  in einem 
Schulhause u n terg eb rach t, bezog das h is t. Museum
1923 sein eigenes G ebäude. —  Rapport... 1923. —  In  
Locle w urde 1911 ein h ist. M useum eröffnet und  von 
ändern , 1847 begonnenen Sam m lungen g e tren n t. —■

I Lokale Museen bestehen auch  in Boudry  (1872), Fleurier 
(1859) und  im Schlosse Valangin  (gegr. vom  H ist. 
Verein um  1902). [L. M.]

K a n t o n  S t . G a l l e n . B egründer einer h ist. Sam m 
lung in S t. Gallen w ar der k a n t. H ist. Verein. Zuerst 
u n te r  dem  N am en K u ltu rh is t. Sam m lung im  a lten  
M useum am  B rühl u n terg eb rach t, um fasste  sie u . a. 
eine p räh is t. Sam m lung, sowie solche fü r M etalltechnik, 
T ex tilk u n st und  K eram ik. Sie ging in den Besitz der 
B ürgergem einde über, die ein eigenes h ist. Museum 
b au te  und am  31. III.  1921 eröffnete. —  Jahresberichte 
seit 1901. [J. E.]

K a n t o n  S c h w y z . Im  S taa tsa rch iv  Schwyz befindet 
sich eine A usstellung der a lten  B undesbriefe, w ährend 
das R a th au s eine kleinere W affensam m lung besitz t, 
ebenso die Bildnisse der L andam m änner des L andes.

K a n t o n  T e s s i n . Die S täd te  Bellinzona, Locarno und 
Lugano besitzen  je  ein h is t. M useum . Das von Lugano  
v e rd an k t seine E n ts teh u n g  der Jah rh u n d ertfe ie r  der 
tessinischen U nabhängigkeit 1898 und  befindet sich in 
der Villa Ciani. A uch das M useum  von Locarno geh t 
au f das J a h r  1898 zurück  und w urde nach  der R estau 
rierung  des Schlosses in dieses v e rb rach t. Im  M useum 
von Bellinzona  he rrsch t die archäologische Sam m lung 
vor und  u m fasst die in der U m gebung gefundenen 
p räh is t. G egenstände. 1910 gegründet, w urde die 
Sam m lung ins Schloss M ontebello v e rb rach t. —  E. 
P o m e tta  : Il museo di Bellinzona. —  Catal. del museo 
civico di Bellinzona. [C. T.]

K a n t o n  T h u r g a u .  Die h ist. Sam m lung des Thurg. 
Museums in Frauenfeld  is t au f G rund eines 1859 
gefassten Beschlusses des H ist. Vereins angelegt w or
den. Sie u m fasst u . a. zahlreiche Pfah lnaufunde  und 
w ertvolle  D evotionalien aus K löstern . Von 1886 an 
w aren die G egenstände in der a lten  K antonsschule  
u n terg eb rach t, 1911-1923 in der neuen K antonsschule. 
D er 1917 gegr. M useum sgesellschaft v e rd an k t m an  die 
Eröffnung des T hurg  M useums (12. I. 1924) im  a lten  Ge
b äude der K an to n alb an k . —  Thurg. Z tg. 1923, Nr. 306; 
1924, Nr. 1, 2, 9, 11. —  Thurg. Jahrbuch  1929. — Die 
h ist. Sam m lung von A rbon  w urde 1911 im  Schloss 
eröffnet und  1912 in den « R öm erhof » verleg t. —  Der 
Oberthurgauer 1912, N r. 114. [ L e i s i .J

K a n t o n  U r i . 1892 begann der Verein fü r Geschichte 
und A ltertü m er von Uri m it der Sam m lung von A n ti
q u itä ten  und gew ann den a lten  M eyerturm  von Bürgten 
als erstes H eim . Gleichzeitig t r a t  die Gem einnützige 
G esellschaft des K ts. Uri die b isher von ih r gesam m el
ten  S tücke dem  neuen M useum  ab. Am  12. v u . 1906 
bezog der Verein das neue M useum  in A ltdorf. — H ist. 
N bl. von Uri 1904. —  Festgabe a u f  die E rö ffnung ... 
1906. [E. W.]

K a n t o n  W a l l i s .  Das k a n t. h ist. M useum is t seit 
1891 au f V aleria ob S itten  u n terg eb rach t und  besitz t 
vor allem  eine Sam m lung von im  W allis gefundenen, 
gallo-röm ischen A ltertüm ern . [ J .  M o r a n d .]

K a n t o n  W a a d t . H ist. Museen bestehen  : in L a u 
sanne  das archäolog. M useum und  das M ünzkabinett 
(1806), sowie ein h istoriographisches M useum  (F onda
tio n  V ionnet, 1900) ; in Avenches ein M useum röm ischer 
A lte rtü m er (1838) ; in Morges ein M ilitärm useum  
(1924) ; im Schlosse La Sarra  das Musée rom and  (1911). 
F erner befinden sich lokale h ist. Sam m lungen in L au
sanne, Vivis (Musée Jenisch), Morges, M oudon, R om ain- 
m ötiers, M ontreux, Orbe und Nyon. Das Schloss Chillon 
sam m elt die A ltertü m er aus savoyischer Zeit, w ährend 
der P lan  eines allg. h ist. M useums bereits besteht.[M . R.] 

K a n t o n  Z ü r i c h . Die 1831 gegr. A ntiquarische  Ge
sellschaft h a tte  eine h ist, und archäolog. Sam m lung 
(R . U lrich : Catalog der Sam m lungen der ant. Ges. in  
Zürich, 1890) zusam m engebracht, die an das Schweiz. 
Landesm useum  überging, m it A usnahm e der M ünzen, 
die 1910 der S tad tb ib lio th ek  übergeben w urden, sowie 
der griechischen, röm ischen, assyrischen und aegyp- 
tischen  A ltertüm er, die der archäol. Sam m lung der 
U n iv ersitä t Zürich einverleibt w urden. —  Hugo 
B lüm ner : Besckr. Verz. der ...arch. Sam m lung  (1881). — 
Derselbe : Kurzes Verz. der Gipsabgüsse (1891). — 
Derselbe : Führer durch die arch. Sam m lung  (1914). — 
M A G Z  X V II, H eft 7. — Grosszügige Schenkung der
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griechischen R egierung von Abgüssen. — N Z Z  1925, I 
Nr. 1-249, 1786 ; 1926, N r. 445, 450, 1337.

Grössere h ist. Sam m lungen au f der zürch. L andschaft 
befinden sich in W interthur (Sam m lungen des H ist.- 
an tiq . Vereins au f der K yburg, der M örsburg seit 1897), 
au f im  Schlosse W etzikon und in P fä ffiko n  (h au p tsäch 
lich P fah lbaufunde). N euere O rtsm useen bestehen in 
Biilach, Elgg, H errliberg , H inw il, Meilen, Regensberg, 
S täfa  und  W ald. [F. H.]

S c h w e i z .  L a n d e s m u s e u m  i n  Z ü r i c h .  D er erste 
offizielle Gedanke der Schaffung eines S. L. M. tauch te  
schon zur Zeit der H elvetik  auf, erlosch aber wieder 
m it dem  U n tergang  dieser S taatsfo rm . E rs t 1880 ta t 
dann  Prof. Salom on Vögelin aus Zürich im  N atio 
n a lra t die ersten  erfolgreichen S chritte  dafür, und  im 
gl. J .  e n ts tan d  au f V eranlassung von O berst Th. de 
Saussure in  Genf die Schweiz. G esellschaft zur E rh a l
tu n g  h ist. K unstdenkm äler. Die Schweiz. L andes
ausste llung  in Zürich 1883 zeigte auch eine Sam m lung 
n a tio n a le r A ltertüm er, deren E indruck  au f die Besucher 
so gross w ar, dass P rof. Vögelin die günstige S tim m ung 
in den eidg. R äten  aberm als m it E rfolg ausnü tzen  
ko n n te . Die Folge davon w ar der G esetzesentw urf vom 
30. VI. 1886 b e tr. « B eteiligung des Bundes an  den 
B estrebungen fü r E rh a ltu n g  und E rw erbung  Schweiz. 
A lte rtü m er » und die E rhebung  des V orstandes der 
oben gen. G esellschaft zur « Kom m ission fü r E rh a ltu n g  
Schweiz. A ltertü m er ». Von 1888 an w urde die Frage der 
E rb au u n g  eines N ationalm useum s aufs neue angeregt. 
Aus dem  W etts tre it der S täd te  um  dessen Sitz ging 1891 
Z ürich als Siegerin hervor. 1893 fand die G rundste in 
legung zu dem  G ebäude s ta tt ,  und  am  25. vi. 1893 
erfolgte die E röffnung des M useum s, sowie dessen 
U ebergäbe seitens der S tad t Zürich an die E idgenossen
schaft. Die dem  B unde angehörenden Sam m lungen 
belaufen sich au f ca. 112 000 S tücke, von welchen ca. 
35 000 au f die p räh isto rische, 20 000 au f die m itte l
alterliche und  neuzeitl. Sam m lung, ca. 30 000 au f die 
M ünzen- und  M edaillensam m lung und ca. 30 000 au f 
die K u n s tb lä tte r-  und E xlibris-Sam m lung entfallen. Die 
Depositen belaufen sich au f ca. 39 500 S tück, wovon 
ca. 23 000 (p räh ist., m itte la lte rl. und  neuzeitl., Münzen 
und Medaillen) der A n tiquarischen  G esellschaft in 
Zürich, 14 000 dem  K t. Zürich und  ca. 3000 Stück 
verschiedenen E igen tüm ern  gehören. — U n te r den vom  
Landesm useum  un ternom m enen  A usgrabungen seien 
hervorgehoben : Die F riedhöfe um  Bellinzona, ein 
F riedhof in K aiseraugst, ein G räberfeld in Andelfingen, 
vier G rabhügel in G rüningen, die P fah lb austa tionen  am 
A lpenquai in Zürich, in W ollishofen, H orgen und 
Meilen, am  Greifensee und  am  H ausersee, die G räber
felder in  B iilach und  Gerlingen, m ehrere G rabhügel in 
Ossingen und die röm ischen A usgrabungen in Oberwe- 
n ingen und  Schleinikon. Von der D irektion  des S. L. M. 
wird der A SA herausgegeben ; die K om m ission besorgt 
die H erausgabe der Sta tistik  Schweiz. Kunsldenkm äler. 
Jahresberichte seit 1893. D irektion  : H einrich A ngst, 
1892-1903 ; H ans L ehm ann seit 1904. — Vergl. ferner :
H . L ehm ann : Das Schweiz. L . M . (in K unst und  
Handwerk (M ünchen 1900). — Festgabe a u f  die E rö ff
nung... 1898. —  Versch. F ü h rer . [E. G e r b e r . ]

M U S É E  N E U C H Â T E L O I S  ( L E) .  N euenburgische 
historische Z eitschrift, 1864 gegründet zur gleichen Zeit 
wie der H ist. Verein des K ts. N euenburg, dessen Organ 
sie ist. Sie is t jedoch unabhängig  von dem selben 
geblieben. [L. M.]

M U S O T  (K t. W allis, Bez. S itten , Gem. V eyras. S. 
GLS). W eiler und frühere H errschaft. F rühere  Form en: 
M uiot, M oiot, M oiat. Die seit dem  12. Ja h rh . bekann te  
H errschaft ging an die A yent, Meyer von Leuk, dann 
an die B lonay und versch. andere  Besitzer über. Pierre 
L auren t de M ontheis t r a t  sie 1714 den zwei « Obern 
D ritte ln  » des Zendens Siders ab . V enthöne, Veyras 
und Miège te ilten  sich in dieses Gebiet. Vom Schloss 
ist n u r noch ein T urm  aus dem  13. Ja h rh ., gegenw ärtig  
eine p riv a te  B esitzung (eine Z eitlang W ohnung des 
Dichters R ainer M aria Rilke) übrig . M. besass eine 
1326 erw ähnte  P farrk irche (der hl. Agnes und  seit dem
15. Ja h rh . dem hl. Sebastian gew eiht). Der le tz te  P fa r
rer w ar M athias W ill. Der Sitz der P farrk irche  wurde

1663 nach V enthöne verlegt, von wo aus die im  17. 
Ja h rh . in M. gebau te  K apelle versehen w ird . — Gre- 
m aud . — Arch, der b en ach b arten  O rtschaften . [Ta.]

M U S S A R D .  Geschlecht von C häteaudun , das 1579 
ins B ürgerrech t von Genf aufgenom m en w urde. W ap
pen : in Blau ein silberner Sparren  über einer goldenen 
Sonne, üb erh ö h t von zwei silbernen Rosen. Das Ge
schlecht h a t sich auch nach  P aris , W ien und  St. P e 
tersburg  verzw eigt. Aus dem  Genfer Zweig stam m en 
zahlreiche B eam te, M itglieder des R a ts  der CG, des 
R epräsen tie renden  R a ts  und  des Grossen R a ts . Die 
D ynastie  der Zeichner,
M aler und Goldschm iede 
der M. weist m ehr als 
fünfzig N am en auf. —
S K L .—  1. B é n i g n e , 1657- 
1722, Dr. ju r ., Professor 
der R echte  an  der A ka
demie 1686, P rinzipal des 
College 1704-1721. — 2.
P i e r r e ,  Sohn von N r. 1,
Dr. ju r ., Professor 1719,
S taatsschre iber, Syndic 
1750, 1754, 1758, 1762, 
m ehrm als G esandter, a. o.
K om m issär Genfs zur R e
gelung der Schwierigkei
ten  in bezug au f das Pays 
de G ex 1746, D ep u tie rte r 
in Turin  zur U nterzeich
nung  des V ertrags von 
1754, einer der geschick
tes ten  d ip lom atischen Ver
m ittle r, die Genf jem als 
besessen h a t. — 3. S a 
m u e l , 1759-1809, M itglied der N ationalversam m lung
1795, Syndic 1795 und 1798 ; M itglied der Gem einde
v erw altung  w ährend der französischen Periode. —  4. 
J u l e s  Sam uel, * 1857, Dr. ju r ., Maire von Les E au x  
Vives, M itglied des Grossen R a ts  1901-1922, S ta a ts ra t  
1903-1924. — 5. F r a n ç o i s , 1693-1755, liess sich in P a 
ris n ieder und  w idm ete sich der N aturw issenschaft und 
besonders dem  S tud ium  der Fossilien. Seine Lettres sur 
les fossiles erschienen im Mercure de France  und in 
Alleou Du L ac’s M élanges d’histoire naturelle. —  V ergi. 
Galiffe : Not. gén. I I ,  2 Aufl. —■ Sordet : Diet. [C. R.]

M U S S I L I E R .  I. Seit 1404 erw ähntes Geschlecht 
von A tta lens. I I .  f  F reibu rger Geschlecht, das 1429 ins 
B ürgerrech t aufgenom m en w urde. W appen : in  Blau 
zwei aus grünem  D reiberg w achsende goldene K lee
b lä tte r , üb erh ö h t von einer silbernen P flugschar und 
zwei goldenen S ternen. — 1. F I a n s o  w ar einer der 
freiburgischen B evollm ächtig ten , die den F rieden  von 
M urten (1448) annahm en , ferner einer der ach t De
p u tie rten , welche nach  Pignerol zogen, um  den Herzog 
von Savoyen kniefällig und m it en tb löstem  H a u p t um  
V erzeihung anzuflehen ; im  folgenden Ja h re  bew irkte 
H erzog A lbrecht seinen E in tr i t t  in den K leinen R a t, wo 
er 1449-1462 am te te . — 2. J e a n  der ä ltere , Venner der 
N eu stad t 1461-1462, des K leinen R a ts  1462-1499, R ek
to r  des Siechenhauses B ürglen 1471-1473, Vogt von 
M ontagny 1483-1486. — 3. J e a n  der jüngere , Venn ei
der N eu stad t 1482-1485, 1488-1491, 1494-1497, Gross
weibel 1487-1488, B auherr 1490-1492, Vogt von P o n t 
1492-1494, von C henaux 1497-1499, des K leinen R a ts  
1499-1503. — Etichi : Freiburgs Bruch m it Oesterreich.
—  W eitzel : État des familles (in A S H F  X). —  Zurich : 
Catalogue (in A F  1918). — L L .  — S taa tsa rch . F re i
burg . [ J .  N.J

M U S S L I N , M U S S L Y .  Aus Bern stam m endes 
Geschlecht (s. M ü s l i ) ,  das sich 1759 in F re ibu rg  nieder- 
liess und 1760 m it A n t o n ,  Perrückenm acher, das 
B ürgerrecht erlangte . — I g n a c e ,  sein Enkel, * 15. v.
1796, A dvokat, des Gr. R a ts  von F re ibu rg  1837. 
O b erstlieu tenan t im  eidg. G eneralstab  1845, V erfechter 
des Sonderbundes, C hefauditeur der freiburgischen 
Arm ee 1847, schloss am  14. Nov. im G enera lquarlier 
D ufours, in ße lfau x , die freiburgische K ap itu la tio n  ab.
— Castella : H ist, du C. de Fribourg. — Livre d'Or du 
Pensionnat de Fribourg. — S taa tsa rch . F reiburg . [ J .  N.]

i

Pierre Hussard.
Nach einem Pastel l von J. E. 
Liötard (Sammlg. Maillart).



MUSSO MUTACI!

M U S S O  (B ossi m arqu is de) .  Edles G eschlecht aus 
dem  M ailändischen, das 1617 das M arquisat von Musso 
(Comersee) e rlang te . — 1. B e n i g n o  G e r o m e o  Bossi,
1788-1870, spielte  eine w ichtige Rolle in der Bewegung 
des R isorgim ento , w urde zum  Tode v e ru rte ilt , konnte  
entfliehen und begab sich nach  Genf, sp ä te r  nach 
S cho ttland  und  Brüssel. 1840 w urde er in Genf n a 
tu ra lis ie rt. V e rtre te r der provisorischen R egierung 
M ailands in L ondon 1848. —  2. ÉDOUARD, sein Sohn, 
1829-1905, Ingen ieur, le ite te  grosse A rbeiten  (H afen 
von L a R éunion, P an am ak an a l) und  vollendete  den 
G o tth a rd tu n n e l nach dem  Tode F avres. — B S H G . — 
R app . Soc. des A rts. — Arch. Bossi. [L. B.]

M U S Y .  Fam ilien des K ts . F reiburg . I. A ltes edles 
Geschlecht von R om ont im  14. Ja h rh . ; es spielte  eine 
vorherrschende Rolle in der W aad t, hau p tsäch lich  in 
R om ont vom  15.-18. Ja h rh ., gehörte zu den b ed eu ten d 
sten  W o h ltä te rn  des K losters La Fille Dieu und weist 
K astlane , zahlreiche P rieste r und Mönche auf. W ap
pen : schräglinks gete ilt von Gold m it einem  w achsen
den schw arzen B ären und von R o t. —  1. B e r n a r d  
pilgerte  1515 nach dem  heiligen L and und erw arb 1517 
die M etralic von R om ont. K astlan  von Châtel St. De
nis 1517-1528, erw arb 1529 vom  H erzog von Savoyen 
die H errschaft Châtel St. Denis um  4000 Taler. K astlan  
von R om ont 1529, f  vor 1533. — 2. C a t h e r i n e ,  Aeb- 
tissin von La Fille Dien 1550-18 . II . 1556. —  3. J e a n ,  
V enner von R om ont, K astlan  von Billens 1575. Die 
F reiburger R egierung belehnte ihn 1597 m it der H err
schaft Glanes. — 4. F r a n ç o i s  L a u r e n t ,  * 1. m . 
1647, V enner, dann K astlan  von R om ont 1690, 1697. 
H err von Glanes 1690, 1697. — 5. F r a n ç o i s  I g n a c e ,  
* 13. XI. 1764, C horherr von R om ont 1792-1799, P fa r
rer-D ekan  von A tta len s 1799-1828, von Billens 1828- 
1831, t  21. x . 1831 ; L e tz te r. — M D R  X X II , X X III . 
—  A S H F  IV . — v. M ülinen : Helvetia sacra. — G um y : 
Reg. d’Hauterive. — Fuchs-R aem y : Chronique frib . — 
Dellion : Diet. I, II , X . — Philipona : H ist, de Châtel 
St. Denis, 396-422. — S taa tsa rch . F reiburg .

II . A ltes G reyerzer G eschlecht von G randvillard , 
wo es schon im  14. Ja h rh . erw ähn t w ird. W appen : wie 

oben, doch u n tere  H älfte  b lau . — 1. 
N i c o d  war M itgründer der Kapelle St. 
B arthélém y 1485. — 2. J e a n  J o s e p h  
m achte  eine be träch tlich e  S tiftung  
für die Kapelle L a D audaz in G rand
villard  1844 ; W o h ltä te r der T öch ter
schule. — 3. P i e r r e  Joseph , * 25. x . 
1808, beteilig te sich an der Bewegung 
von 1830, N otar, P rä fek t von F arv a- 
gny 1838-1844, F riedensrich ter von 
Bulle 1844-1846, des Gr. R a ts  1840- 

1847, 1857-1888 (P räsiden t 1886), S ta a ts ra t  1846-1847, 
Z iv ilstandsbeam ter von Bulle 1875-1888 ; B ürger von

A lbeuve, t  17. v m . 1888 
in Bulle. — 4. J e a n  Ma
rie, E nkel von Nr. 1, * 10.
iv. 1876 in A lbeuve, Dr. 
ju r ., A dvokat in Bulle
1906-10, D irek to r des Cré
d it g ruyérien  1911, des Gr. 
R ats 1911, S ta a ts ra t 1911, 
F in an zd irek to r, N a tio n a l
ra t 1914, B undesra t 1919 
(der erste des K ts. F re i
burg), Chef des F inanzde
p a rte m e n ts ; B undespräsi
den t 1925, E hrenbürger 
von Fre ibu rg  1920.

I I I .  E in Zweig des Ge
schlechts liess sich 1655 
in Bossonens nieder und 
erw arb in der 2. H älfte  
des 17. Ja h rh . daselbst das 

Pierre Joseph Mnsy. B ürgerrech t. —  1. M a u -
Nach einem Oelgemälde. mCE,  * 1853 in Bossonens,

Professor der N atu rge
schichte am  Collège St. Michael 1876-1927, an der L an d 
w irtschaftsschule bis 1927, P räsid en t der Schweiz. N a
tu r i  Gesellschaft 1891, 1907, Dr. h. c. der U n iv ersitä t

F re ibu rg  1921, B ürger von F re ibu rg  1895, Verfasser 
zahlreicher w issenschaftlicher Schriften ; t  18. XI. 1927 
in Bern. —  M D R  X X II .
— T horin  : Notice hist, sur  
Grandvillard. — Dellion :
Diet. V I, X I I .  —  Gum y :
Reg. d ’Hauterive. —  Étren- 
nes /H b. 1889, 1913,1921,
1929. —  La Liberté  1907,
N r. 39 ; 1910, N r. 258 ;
1919, N r. 287-292 ; 1924,
N r. 289-292 ; 1927, Nr.
269. — Revue des familles 
1919, 1921. —  A lbuin  du  
26e anniversaire de l ’École 
secondaire. —  S taa tsa rch .
F reiburg . [G. Cohfataux.]

M U T A C H  (von) .  Ber- 
nische Patriz ierfam ilie , 
die aus Zolingen s tam m t 
und  d o rt 1533 das B ü r
gerrech t erh ielt. W appen  : 
in B lau über grünem  D rei
berg eine steigende gol
dene M ondsichel, ü b er
h ö h t von einem goldenen S tern . — 1. D a n i e l ,  * 1599, 
Bürger zu Zolingen, N otar, B urger zu Bern 1624, des 
Grossen R a ts  1635, f  1645. — 2. S a m u e l ,  Enkel von 
Nr. 1, * 1666, Lanclvogt zu Trachsehvald 1706, reichte 
eine Beschwerde wegen M issbräuchen bei den W ahlen 
ein 1710 ; des K leinen R a ts  17 1 9 ,1 1734 ; hervorragen
der Ju r is t ,  schrieb Summ arischer Unterricht von Ge
richts- und Rechtssachen (1709). — Tillier V, 45, 461
—  3. S a m u e l , Sohn von Nr. 2, * 1690, R atsch re iber 
1734, S taatssch re iber 1738, L andvogt zu L ausanne 
1749, t  1761. —  Tillier V, 335. — 4. G a b r i e l , Sohn 
von N r. 2, * 1693, L andvog t zu Locarno 1730, zu Y ver
don 1738, verw endete sich fü r bessere B erücksich ti
gung der W aad tlän d er bei der E rrich tu n g  eines R egi
m en ts in sardinischen D iensten, erhielt aber einen 
scharfen Verweis ; M ushafenschaffner 1752, f  1762. — 
Tillier V, 150. —  5. D a n i e l , Sohn von Nr. 2, * 1702, 
G ubernato r zu P ayerne 1751. — 6 . G a b r i e l , U renkel 
von Nr. 1, * 1702, L andvog t im  T hurgau  1728, A ppel
la tionsrich ter 1738, L andvogt zu Sum iswald 1746, des 
Kl. R a ts 1764, G esandter an die K onferenzen in Baden 
1757 und 1764, j  1772.
—  7. S a m u e l , Sohn von 
Nr. 3, * 1720, R a tsch re i
b e r 1760, S taa tssch re ib e r
1771, f  1772. —  8. J o 
h a n n  R u d o l f , Sohn von 
Nr. 3, * 1729, R a tsch re i
ber 1771, S taatssch re iber
1772, L andvogt zu W an
gen 1784, des K l. R a ts  
1789, t  1793. — 9. G a 
b r i e l , Sohn von Nr. 4,
* 1732, L andvogt zu L enz
burg  1772. — 9“. A b r a 
h a m , 1735-1784, R a th a u s
am m ann  1780. — 10. G a 
b r i e l , Sohn von Nr. 6 , zu 
Beitenwil, * 1738, O berst 
der A rtillerie 1792 (B T  
1910, 209), Mitglied der 
S tandeskom m ission zur Abraham Friedrich von Mutach.
Abschaffung der M issbräu- Nach einem P o r t rä t  in
che 1792, derjenigen zur Burkhard  : Kanzler A. F. v M.
P rüfung  der S taa tsfin an 
zen und  S tiftsschaffner 1795, f  1823. Tillier V, 517, 
393, 524. — 11. S i g m u n d  R u d o l f , Sohn von Nr. 7,
* 1768, Mitglied des Insurrek tionskom itees 1802, O ber
am tm an n  von T rachsehvald 1803-1808. — 12. K a r l  
L u d w i g , zu H eiligen, Sohn von Nr. 8 , * 1769, Offizier 
in H olland, O berstlieu tenan t, Vogt von W angen 1810, 
A ppella tionsrich ter 1818, t  1833. — v. Mülinen : Beitr. 
V, 232.— 13. A b r a h a m  F r i e d r ic h ,  Sohn von N r. 9",
* 9. XI. 1765, H au p tm an n  1784, der CG 1795, M ajor und  
Mitglied der m issglückten bernischen G esand tschaft

Jean  Marie Musy. 
Nach einer Photographie.
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n ach  Paris wegen der von F ran k reich  ve rlan g ten  A us
w eisung des engl. G esandten  W ickham  1797, Q u artie r
m eister und  M itglied der provisorischen M ärzregierung 
1798, k au fte  die W aldeck (Schosshalde) Ju li 1798; au f 
Befehl des D irek torium s nach  L andau  und B itsch de
p o rtie rt A pril 1799, in Paris v e rh afte t April-M ai 1802, 
O berrich ter der bernischen Arm ee 1802, des Gr. und 
des K l. R a ts , sowie F in an zra t 1803, öfters L egationsra t 
an  den T agsatzungen, K om m issär des L andam m anns 
der Schweiz und  O b erstrich ter des K riegsgerichts im  
B ockenkrieg 1804, N eugründer und  K anzler der A ka
demie 1805-1817, des K leinen R a ts  (der R estau ra tion ) 
1814, P rä sid en t der Kom m ission zur Vereinigung des 
Bistum s Basel m it Bern 1815, F in an zra t 1816, P räsid en t 
des V erw altungsrats der eidg. Kriegsgelder 1817, P rä 
siden t der akadem ischen K u ra te l (K anzler) 1819-1830, 
O rganisator des R eform ationsfestes von 1828, Ge
sch ich tschreiber (Revolutionsgeschickte I - I I I ,  1829, Ms. 
der S tad tb ib lio th ek ), nahm  das « von» 1816 an, t  2. v ii. 
1831. — Tillier V, 539, 547. —  E. B u rk h ard  : Kanzler 
A . F . v. M utach  (1923). —  L L . —  L L H . — Gr. —  S GB I. 
—  F rik a r t  : T obin ium  ecclesiasticum. [ T h .  I m H o f . ]  

M U T H E R  ( M u t t e r ,  M u o t h e r ) .  U rner Geschlecht 
von A ltdorf, E rstfeld  und  W assen. Der S tam m v ate r 
H a n s  M otter von W allis und sein Sohn K a s p a r  er
w erben das L an d rech t 1546. E in  Zweig b lü h t in Bel- 
lenz. —  1. M a r t i n ,  von E rstfeld , des R a ts , G esandter 
nach  Beilenz 1683. —  2. J o s e f  M a r t i n ,  * 1741, von 
A ltdorf, Grossweibel, Vogt zu L ivinen, f  au f M allorka 
1790. Viele M. fielen au f den K am pffeldern fü r das 
V aterland  ; es ste llte  auch  m ehrere R a tsh erren  und 
zahlreiche Söldner in Ita lien  und  Spanien. —  Vergl. 
A m m annbuch  im  S taa tsa rch . — P fa rrarch . E rs tfe ld .— 
U rbarien  des K losters Seedorf. — N bl. v. Uri V und 
X II . —  Urner Wochenbl. 1882, N r. 5 ; 1890, Nr. 20 ; 
1904, Nr. 18, 1908, N r. 49. —  W ym ann : Schlachtjahr
zeit. —  L L .—  Gisler : Geschichtliches. [J. M ü l l e r ,  A.] 

M U T T E N  (K t. G raubünden , Bez. A lbula, Kreis 
A lvaschein. S. GLS). Von deutschen W alsern bew ohnte 
Gem einde, m itten  im  rom anischen Gebiet. B esteh t aus 
Ober- und  U n te rm u tten  und  dem  H of Passm al in der 
S chynschlucht, Oberm . ist n u r noch im  Som m er be
w ohnt. Der Nam e kom m t vielleicht vom  rom anischen 
M uotta  oder M otta ( =  H aufen, Hügel). M. bildete m it 
O bervaz und  S türv is das G ericht O bervaz, wurde 
w ahrsch. von A vers her m it deutschen W alsern besie
de lt (U rkunde von 1403), t r a t  gegen E nde des 16. 
J a h rh . zur R eform  über und  löste sich k irchlich  von 
S türv is. Das K irchlein is t 1583 oder 1584 e rb au t w or
den. Seit 1652 (D ekret des B undestages zu Davos) h a t 
M. ein eigenes E hegerich t und  h ierau f auch  ein kleines 
C ivilgericht m it eigenem  A m m ann (Sprecher). W est
lich von M. liegt der kleine, heu te  n ich t m ehr bew ohnte 
H of S t. A lban m it gleichnam iger K apelle, die u rspr. 
eine W egkapelle gewesen ist (S trasse Sils - Schams) 
und 1156 vom  Bischof A lgotus dem  K loster K a t zi s 
geschenkt w urde. P farreg iste r seit 1772. —  L L .  —• 
Regesten von M utten. —  E. Camenisch : Reformations- 
gesch. — N üscheler : Gotteshäuser. — M uoth : N ach
lass (Mss. in der K antonsb ib i.). —  F o rt. Sprecher : 
Chronika. [L. J.]

M U T T E N Z  (K t. Baselland, Bez. Arlesheim . S. 
GLS). M ittenza  1032 ; Muttence 1226 ; M uttenza  1267. 
F u n d  eines grossen M am m utzahns 1925 ; m ehrere 
Funde aus der B ronzezeit ; G rabhügel im  H ardhüsli- 
schlag und  im  B itzenenschlag aus der H a lls ta ttz e it m it 
N ach b esta ttu n g en  aus der L a-T enezeit ; K eltengräber in 
der K iesgrube beim  K äppeli u n d  der K iesgrube zwi
schen dem  Schänzli und M uttenz ; zahlreiche T opf
scherben bei der nördlichen B urg aus dem  W arten 
berge, die eine keltische F liehburg  ve rm u ten  lassen. 
W enn die A nnahm e rich tig  ist, dass die « R oten  H äu 
ser » au f vorröm ische H erbergen schliessen lassen, dann 
h a t auch M. schon eine keltische H erberge im  « R oten 
H ause » an  der jedenfalls ganz a lten  V erkehrsstrasse 
am  R hein  besessen. Zahlreich sind die röm ischen 
Siedelungen : in den Feldreben, beim  K äppeli, im  
B rühl, rech ts vom  W ege bei der St. Jakobsschanze, im  
Löli am  Südrande der H ard  und au f Geispei (G änsbühl). 
E ine S trasse fü h rte  von P ra tte ln  über M. nach  Basel

(steinernes B rücklein über die Birs, südlich  au f de r 
H öhe die H onw art =  hohe W arte). Im  B ah n ein sch n itt 
zwischen Birs und  S ta tio n  M. fanden  sich zwei M ünz
depots aus den Ja h re n  273-275, eines aus der K iesgrube 
in den Feldreben  aus derselben Zeit. F rü h a lam an n isch e  
G räber sind ganz in der N ähe der A rb o g astb ru n n en s 
am  W arten b erg  aufgedeckt w orden.

W ohl noch vor K arl dem  Grossen k am  die K irche 
m it dem  F ronhof M. in die H ände des Bischofs von 
S trassburg , von welchem  die Grafen von H om berg  
und  sp ä ter die M ünche K irche und H of zu Lehen h a t 
ten . Die K irche, wohl noch ä lte r, erh ie lt vom  B ischof 
von S trassburg  als P a tro n  den S trassburger Heiligen 
S t. A rbogast. Im  11. Ja h rh . w urde sie in  rom anischem  
Stil neugebau t, im  E rdbeben  von Basel s ta rk  b e 
schäd ig t, aber von dem  dam aligen B esitzer, K u n rad  
M ünch (1324-1378), w iederhergestellt. K irche und 
K irchhof w urden m it M auern und  zwei T ürm en befe
stig t und  haben  sich bis heu te  als einzige B efestigungs
anlage dieser A rt in der Schweiz e rhalten . N ach  dem 
Tode des Grafen Ludw ig von H om berg  v e rerb te  sich 
M. an  das H aus F ro b u rg  und sp ä te r  an  das jü n g ere  
H aus H om burg  ; 1306 kam  es an  die M ünche, die es 
m it ih rem  Besitz in  M ünchenstein zu einer H errschaft 
auszubauen  versuch ten . In  den Kreis dieser B estre 
bungen gehört auch  die G ründung  des K losters im 
« R o ten  H ause » und die A ufstellung des H ofrechtes 
der Leute von M. und  M ünchenstein und  der F re iheiten  
und  R echte  des Dinghofes zu M uttenz vom  9. IX. 1464. 
Am 18. v ii. 1470 verp fändete  K onrad  M ünch M ünchen
ste in  und M uttenz au f 12 Ja h re  der S ta d t Basel, ein 
zweites Mal am  8 . m .  1479. N achdem  er 1485 die beiden 
H errschaften  an  Solothurn  v e rk au ft h a tte , r e tte te  n u r 
das E in tre te n  der Eidgenossen den w ichtigen B esitz  
der S ta d t Basel durch  einen Schiedsspruch vom  25. 
v in .  1487. 1515 ve rk au fte  K onrad  M ünch das P fan d  
der S ta d t. D am it h a tte  Basel die schon län g st e r
w ünschte u n m itte lb a re  V erbindung m it seinem  übrigen  
Besitze im Sisgau hergeste llt. M it der R eform ation  
gingen die beiden im  B anne M. gelegenen K lösterlein  
E n gen tal und  R otes H aus ein. 1814-1820 b estan d  in 
M. ein L ehrersem inar, 1824-1826 w ieder eine B ildungs
a n s ta lt  fü r L andschullehrer. In  der neuern  Zeit h a t 
sich das D orfbild völlig v e rän d e rt, u. a. durch  die 
E n ts teh u n g  des Freidorfes. P fa rreg iste r seit 1624. — 
U L B . —  B ruckner : M erkw ürdigkeiten. —  M. L utz  : 
Neue M erkw ürdigkeiten . —■ L. Freivogel : Die Land
schaft Basel. —  W . Merz : Die Burgen des S isgaus  
I I I ,  A rt. M ünchenstein und  M uttenz. —  B Z  IX . —  Th. 
B u rckhard t-B iederm ann  : Sta tistik . —  J .  E g lin -K übler : 
Beitrag zur H eim atkunde von M uttenz. [ K .  G a u s s . ]  

M U T T I ,  M U T T O N  I. Aus Cima di Valsolda ( I ta 
lien) stam m endes G eschlecht, das seit dem  15. Ja h rh . 
in Lugano e rw ähn t w ird. W appen : g e rau te t von Silber 
und B lau ; S ch ildhaupt von B lau m it zwei schw ar
zen, gegeneinander g ekehrten  Vögeln. —  1. und  2. 
G i o v a n n i  und  T o m a s o ,  B ildhauer, w irk ten  1374 an 
der K artau se  von F e rra ra . —  3. A m b r o g i o ,  A rch itek t 
und  Ingenieur A lphons’ I. von E ste  in F e rra ra . —
4. F i l i p p o , 1707 - 1777, S taa tsan w a lt von M ailand, 
S enator, G esandter M aria T heresias in R om , P o d esta t 
von P av ia , A bgeordneter zur B ehandlung  der G renz
scheidung des H erzogtum s M ailand m it dem  K önig 
von Sardinien und  Venedig, verfasste  Bilancio attivo e 
passivo dello stato di M ilano. N ach tessin ischen H isto 
rikern  soll er von Lugano stam m en, nach  M otta  im 
BStor. 1885 dagegen von Cima di V alsolda. —  Arch. 
Stor. Lomb. X II . — S K L .  — Vegezzi : Esposizione  
storica. —  A H S  1914. — L. B ren tan i : Miscellanea  
storica. —  Didelfi : D iz. —  St. F ranscin i : La Svizzera 
italiana. [C. T.]

M U T Z E N E R  oder M U T Z N E R .  G eschlecht des 
K ts. G raubünden  (M aienfeld), das aus der W alser- 
siedelung M utzen bei Maienfeld s tam m t (A. Mooser : 
E in  verschwundenes B ündnerdorf, im  B M  1915). — 1. 
C h r i s t i a n ,  Schlosserm eister, f  1915, e rstellte  eine 
grosse A nzahl m oderner W asserleitungen in  G rau 
bünden . —  2. P a u l ,  Sohn von Nr. 1, * 5. v . 1881 in 
Chur, ju r is t.  A d ju n k t in der eidg. B undesverw altung  
in B ern 1908-1918, a. o. P rof. an  der U n iv ersitä t Bern
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1916, o. Professor an der U n iv ersitä t Zürich seit 1918, 
V erfasser m ehrerer ju ris tisch er W erke. — 3. K arl A l
b e r t , B ruder von N r. 2, * 19. I. 1885, Ingen ieur der 
L andeshydrographie  in B ern 1917, D irek to r derselben 
seit 1918. [B. M.]

M U T Z O .  t  Patriz iergesch lech t von F reiburg , das 
seit dem  Beginn des 14. Ja h rb . e rw ähn t w ird. W appen : 
ge te ilt von Gold m it einem  w achsenden schw arzen 
B ären, der einen Pfeil h ä lt, und von B lau (oder R ot). —• 
P a ncrace, des R a ts  der Sechzig 1569-1594, Heim licher 
1575-1592, Vogt von Illens 1581-1586. — L L . —  W eit
zel : Répertoire des familles (in A S H F  X). [ J .  N.]

M U Y D E N ,  v a n .  G eschlecht von U trech t, das schon 
1418 erw ähnt wird. Zwei B rüder liessen sich 1809 in 
L ausanne n ieder und w urden 1824 B ürger von Founex  
und  L ausanne. W appen : in Grün drei weisse, gold- 
b eb u tz te  Rosen.

I .  Zweig von Founex. —  1. J acob E v er t , 1781-1848, 
Mitglied des Gerichts von N yon 1825, F riedensrich ter 
in Goppet 1828, des Gr. R a ts  1833, S ta a ts ra t  1834-1843,

V erfasser eines M anuel 
des juges et justices de pa ix . 
— 2. Steven  Ca rl , 1811- 
1863, Sohn von Nr. 1, P ro 
fesso" des röm ischen und 
des S trafrech ts an  der A ka
dem ie L ausanne 1833- 
1838, V erfasser ju r is ti
scher Schriften . — 3. J a 
cob Al f r e d , 1818-1898, 
Sohn von Nr. 1, Genre
m aler, g ründete  1857 in 
Genf m it A uguste T urret- 
tin i die Société des amis 
des B eaux A rts und  war 
m ehrm als Z en tra lp räsi
d en t des Vereins der 
Schweizer Maler und Bild
h a u e r .—  S K L .  —  4. Jacob 
E v ert  Louis, 1853-1922, 
Sohn von Nr. 3, T ierm aler 
und  A q u afo rtis t, illu 
s trie rte  verschiedene W er
ke, u. a. Voyage d ’Henri 

Moser en A sie  centrale, sowie die W erke von Zola, M au
p assan t und  La Fon ta ine . —■ S K L .  —  5. Charles H e n r i, 
* 1860, Sohn von Nr. 3, L andschafts- und P o r trä t
m aler. — S K L .

II . Zweig von Lausanne. — 6 . T h é o ph il e , 1848-1917,

A rch itek t und Archäolog, w irk te an der R estau ra 
tion  der K a th ed ra le  und  der S t. Françoiskirche in 
L ausanne, sowie an  derjenigen der V aleria-K irche in 
S itten , b a u te  in L ausanne die T erreaux-K apelle . — 
7. B e r t h o l d , B ruder von N r. 6 , 1852-1912, A dvokat, 
des Gr. R a ts , Syndic von L ausanne 1898 und 1901-1907; 
P rä sid en t der Société d ’h isto ire  de la  Suisse rom ande 
1890-1912 ; Dr. h. c. der U n iv ersitä t Genf, Verfasser 
von La Suisse  sous le pacte de 1815 (1890-1892) ; H is t. 
de la nation suisse  (1896-1899) ; Pages d ’histoire lau
sannoise  (1911) ; A lb u m  lacustre ; H erausgeber von 
Lettres et voyage de César de Saussure. —  Vergi. Livre  
d ’Or. —  Généalogies de famille. [M. R.]

M U Z Z A N O  (K t. Tessin, Bez. L ugano. S. GLS). 
Politische und  K irchgem . M uzano  im 15. Ja h rb . Das 
K loster St. Abbondio von Como besass in M. zahlreiche 
G rundrech te , die es 1579 der Gem. v e rk au fte . In  der
1. H älfte  des 15. Ja h rb . m usste  M. dem  H erzog von 
M ailand 4 Soldaten  stellen. P est 1498. K irchlich u n te r
s tan d  M. zuerst Agno und  w urde 1735 eine Kirchgem . 
Der W eiler Mulini di Biogno gehört zur K irchgem . 
Biogno ; das D orf Agnuzzo w urde 1925 M. angeschlos
sen. Die P farrk irche  re ich t ins 17. Ja h rh . zurück  ; vor 
ih rer E rb au u n g  m ussten  sich die L eute  von M. nach 
der K irche S t. A ndrea von Agnuzzo, die schon 1591 
b estan d , begeben ; m it Agnuzzo besassen sie das 
P a tro n a ts re ch t d a rü b er. C horherr Lam on eröffn et e 
1828 in M. eine Schule. Bevölkerung : 1801, 102 E inw . ; 
1920, 320. — Vergl. BStor. 1890. —  M onitore di Lugano  
1925. —  E. Maspoli : La pieve d’A gno. — M onti : 
A tti.  [C. T.]

M Y C O N l U S ,  O s w a l d .  Siehe G e i s h ü s l e r .
M Y G.  t  Geschlecht der S ta d t Zürich. —  W i l h e l m ,  

Pfleger zu S t. Jak o b  1547, O bervogt zu S täfa  1558. — 
L L .  [ E .  D e j u n g . ]

M Y L E N ,  J é r ô m e ,  P riester, deutschen U rsprungs, 
deu tscher Prediger an  S t. N iklaus von Fre ibu rg  1524- 
1544, eifriger V erteidiger des katho lischen  G laubens, 
f  1544 in F reiburg . —  Dellion : Diet. V I. —  B rasey : Le 
chapitre de St. Nicolas. £ [ J . N . ]

M Y R i C A E U S ,  J o h .  C a s p a r ,  Provisor in Bern, 
P fa rrer in M eikirch 1633-1640, 1640-1649 in Arch, 
1649-1653 in W ohlen, t  1653, b earb e ite te  ein Schau
spiel des B erner C hronisten Mich. S te ttie r  ü ber die 
E rb au u n g  Berns und  gab es 1630 im  D ruck heraus, 
u n te r  dem  T itel Berchtoldus redivivus. V eröffentlichte 
auch ein Büchlein über die E lem ente  der syrischen 
Sprache und  eine syrisch-chaldäische G ram m atik . — 
Vergl. B aechlold . —  B T  I I ,  1915. [T. Q.]

Ev e r t  van Muyden.
Nach einem Selbstbildnis (Äqua

torial (Schw. Landesbibi.  Bern).

N

N A B H O L Z .  B ürgergeschlecht des a lten  Zürich. 
W appen  : gete ilt, oben gespalten  von Gold m it ei
nem  halben schw arzen A dler und  von Schwarz m it 

einer halben  goldenen Lilie ; u n ten  in 
Gold zwei schwarze gekreuzte  S par
ren. Der S tam m v ate r —  1. Seba stia n , 
von R avensburg  (W ürttem berg ), kam  
aus dem  K loster W alchsee nach  Zü
rich, wo er 1548 o rd in iert w urde ; 
P fa rre r in H ausen a. A. 1549, in 
K nonau  1 5 5 4 -f  1586, B ürger 1574. —
2. H ans U lr ic h , 1613-1678, Schnei
der, O bervogt im  L aufen 1670. —  3. 
H ans U lr ic h , 1667-1740, Schuh

m acher, G esandter im T oggenburg 1708-1712, H a u p t
m ann  und  K om m issär im  T oggenburgerkrieg 1712, 

hbls v —  15

evangel. L andam m ann  zu Frauenfeld  1712, Landvogt 
zu B aden 1718 und 1723, des R a ts  1723 und 1725, 
O bm ann gem einer K löster 1727. — A D B  23. —  4. Sa
lomon , Sohn von N r. 3, 1706-1749, L andvogt zu K no
n au  1748. —  5. A d o lf , * 28. v u . 1870, Dr. phil. 1894, 
R ek to r der H öhern  S tad tschu le  in Glarus, Verfasser 
von Gesch. der Freiherren von Regensberg (1894) ; 
Gesch. der Höhern Stadtschule Glarus (1911) ; M it
a rb e ite r am  H B L S . —  S Z G L . — 6 . H ans, * 12. vi. 
1874 in K loten , Dr. phil. 1898, S taa tsa rch iv a r des K ts. 
Zürich 1903, P riv a td o zen t 1911, a. o. Prof. an  der U niv 
Zürich 1924 fü r W irtschafts- u. V erfassungsgeschichte, 
besonders der Schweiz, H erausgeber der Z S  G ; Ver
fasser von Die Bauernbewegung in  der Ostschweiz 1524- 
1525 (1898) ; Zur ältesten Steuergesetzgebung der Stadt 
Zürich  (in Nova Turicensia  1911); Die E ingaben des

Juni 1928
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Zürcher. Volkes zur Verfassungsrevision von 1830 (N bl. 
der Stadtbibi. Zürich  1911) ; Gesch. der Schweiz seit 
1874 (in Ullsteins Weltgeschichte 7, 1926) ; H erausgeber 
von Die Zürcher Stadtbücher des 14. und 15. Jahrh. 
(Bd. 3, 1906) u . m it F . Hegi von Die Steuerbücher der 
Stadt und Landschaft Zürich  im  14. und 15. Jahrh. (Bd. 
1, 1918) ; P räsid en t der Allgem. G eschichtforsch. Ges. 
der Schweiz 1928. — S Z G L .  — Vergl. im  allgem . LL.
—  L L H .  —  C. K eller-E scher : P rom ptuarium . —  SG B  
I. —  C. W irz : Etat. [H. Br.]

N A B H O L Z ,  U r b a n  W i l h e l m ,  * 22. m .  1847 zu 
R avensburg  (W urtem berg), aus einer Fam ilie, die u rsp r. 
aus der Ostschweiz s tam m te, e rlern te  in N euenburg 
das H andw erk  eines U hrm achers und  Feinm echani
kers, siedelte 1876 nach  Basel ü ber und begann h ier 
1882 m it F ried rich  M attm üller und  Joh an n es B au der 
die A rbeit des B lauen K reuzes, der er sich von 1896 
an  h au p tam tlich  w idm ete. L angjähriger B asler K an 
to n a lp räs id en t und  M itglied des Schweiz. Z en tra l
kom itees, sowie des Z en tra lvo rstandes des in te rn a 
tiona len  Bundes vom  B lauen K reuz, f  1. XII. 1922. — 
Vergl. R . Schwarz und  Johannes H asler : 40 Jahre 
B lau-K reuz-Arbeit. [P. Ro.]

N A D I ,  N A D O .  Geschlecht von L ugano, das sich in 
der 1. H älfte  des 15. Ja h rh . in Bellinzona niederliess. 
W appen : gete ilt von Silber m it einem ro tbek leide ten  
R ech tarm  und  von Schwarz m it einem goldenen Löwen, 
der eine goldene Lanze senkrech t h ä lt. —  1. G i r a r d o l o  
(n ich t B ernardolo) v e rm ach te  1440 alle seine G üter dem 
Spital Bellinzona, das er neu bauen  oder w enigstens 
vergrössern  liess. —  B e r n a r d i n o  m ach te  1729 dem 
S p ital ebenfalls reiche Schenkungen. —  A H S  1914. — 
B Stor. 1903, 1909. —  M onatrosen 1927. —  E . P o m e tta  : 
Come il Ticino. —  S. B orrani : Bellinzona, la sua chiesa 
e i  suoi arcipreti. [C. T.]

N A D I G .  A lte W alserfam ilie des K ts . G raubünden, 
die zuerst in D avos, dann  in  K losters, in T schiertschen 
u nd  Lenz nachw eisbar is t. S i m o n  N adich in Davos- 
F rau en k irch  1450 ; M a r t i n  N. aus dem  P rä tig au  
schw ört 1486 zu Schiers U rfehde. —  1. P e t e r ,  von D a
vos, B ürger von Chur 1842, R a tsh err  1856. —  2. J o s u a ,  
Sohn von Nr. 1, P rä sid en t des K reises Chur von 1893 
an  w ährend  zwei A m tsdauern . —  3. C h r i s t i a n ,  von 
Tschiertschen, Schweiz. K onsul fü r die ita l. Provinzen 
Venedig, U dine, Vicenza, V erona und P ad u a  1909- 
1913. — 4. A d o l f ,  Sohn von N r. 3, * 1877, D r. ju r., 
S tad tp rä s id en t von Chur. — Jahresberichte der H ist.- 
A ntiq . Ges. 1905 u. 1910. —  Sprecher : Kriege und  
Unruhen I, 413. —  G raub. S taa tsk a len d er 1893, 1909.
—  Valfer : Gesch. d. Stadtrates. [M. V.] 

N A D L E R ,  J o s e f ,  Dr. phil., * 23. v. 1884 zu Neu-
dörfl (Böhm en), Professor für neuere deutsche L ite ra tu r 
an der U n iv ersitä t F re ibu rg  1912-1925, se ither in 
K önigsberg (Preussen), verfasste  als H au p tw erk  : 
Literatur gesch. der deutschen Stäm m e und Landschaften  
(4 Bde., 1912-1928), ferner : Von A rt und K unst der 
deutschen Schweiz (1922) und Der geistige A u fb a u  der 
deutschen Schweiz (1924). [G. Selm.]

N Æ F ,  N A E F ,  N E F  und N E F F  tre te n  als F am i
liennam en längs der beiden R heinufer seit dem  14. 
Ja h rh . auf, in der ä lte sten  Form  als Nevo (s. u n te r  E, 
K t. Zürich). Die im  R h e in ta l, K t. Appenzell, Poggen
burg , T hurgau , sowie in Glarus, S t. Gallen und Zürich 
niedergelassenen Fam ilien  N. führen  im  W appen 
m eist einen H albm ond und einen goldenen Stern, 
dazu  varierende Z u ta ten  u n d  T in k tu ren . [ H .  N.]

A. K a n to n  A p p en ze ll. N æ f  ; N e f  ; s. auch  A rt. 
N e f . —  1. J o h a n n  J a k o b  Nef, von H erisau , 1784- 
1855, S ekretär des helvetischen Polizei- und  Ju s tiz 
m in isterium s 1798, von 1800 an  K aufm ann  in  H erisau, 
L andeszeugherr 1817, L an d esh au p tm an n  1824, im 
W echsel P an n e rh err und regierender L andam m ann 
1826-1834, nochm als L andam m ann  1840-1842, T ag
satzungsabgeordneter 1825-1831, Förderer der Volks
und  Jugendb ildung , schrieb A bhandlungen : Die Land- 
und A lpenw irtschaft in  A ppenzell A . Rh. ; Die Handels
und Gewerbeverhältnisse in  Herisau  (1846). H an d 
schriftlicher N achlass, u. a. : Der Feldzug von 1815 ; 
B iographische Notizen über die reform ierten  G eistli
chen in Appenzell A. R h. —  2.  J o h a n n  G f.o r g , von

H erisau , 1809-1887, K aufm ann , L andesseckelm eister 
1852, L an d e ss ta tth a lte r  1853-1864. —  3. J o h a n n  J a 
k o b ,  von U rnäsch , 1808-1859, G em eindehauptm ann , 
O berrich ter. —  4. J o h a n n  F r i e d r i c h ,  von U rnäsch , 
1840-1903, G em eindehauptm ann , K an to n sra t, R e 
gierungsrat 1881-1887. —  5. J o h a n n e s ,  von U rnäsch , 
1849-1913, K an to n sra t, O berrich ter 1889-1895. — 6. 
J o h a n n  G e o r g ,  von H erisau , 1849-1928, Seniorchef 
der F irm a  J . G. N ef u . Co. in H erisau , O berst und 
B rigade-K om m andan t 1895, F ö rderer gem einnütziger 
B estrebungen. —  7. K a r l ,  von H erisau , * 1873, Dr. 
phil., R ed ak to r der S M  1898-1909, a. o. Professor 
1909, o. Professor fü r M usikw issenschaft an der U n i
v e rs itä t Basel 1923. —  8. W i l l i ,  von H erisau , in S t. 
Gallen, * 1876, L ehrer fü r Gesch. und D eutsch  an  der 
K antonsschu le  Trogen 1903-1907, seit 1907 Professor an 
der st. gallischen K antonsschule, seit 1912 auch Profes
sor fü r Philosophie, Psychologie und  Pädagogik  an  der 
H andelshochschule in  S t. Gallen. A rbeiten  : M inister  
Arnold  Roth  (1905) ; Wilhelm W undts Stellung zur  
Erkenntnistheorie K ants  (1913) ; Staat und  Schule 
(1923) ; Die Philosophie W ilhelm W undts  (1923). —
9. A l b e r t ,  von H erisau , in Bern, * 1882, Dr. phil., 
K apellm eister in  L übeck, N eu-S trelitz , R ostock und 
B ern, K om ponist. —  K oller u . Signer : A p p . Geschlech
terbuch. [E. Sch.]

B. K a n to n e  G enf u n d  W a a d t .  E ine Z ürcherfam ilie  
N . ist in  Genf u n d  Bex eingebürgert. H e n r i  liess sich 
1748 in Genf nieder. — 1. J e a n  H e n r i ,  Sohn des 
V orgen., 1764-1849, Em ailm aler, P räsid en t des ersten  
revo lu tionären  T ribunals, Mitglied des legislativen 
K om itees der N ationalversam m lung , Mitglied des 
Z ivilgerichtshofs, In sp ek 
to r-K om m issär der A rtil
lerie 1793-1794, liess sich 
in F rankreich  nieder, lei
te te  eine Spinnerei in L a 
F erté  sous Jo u a rre  und 
w urde dann in Paris Di
rek to r der École centrale 
des a r ts  et m anufactu res ; 
als er s ta rb , w ar er deren 
B ib lio thekar. R itte r  der 
E hrenlegion. —  2. F é l i x  
Neff, Sohn von N r. 1,1797- 
1829, en tfa lte te  als An
hänger der E rw eckungs
bew egung eine grosse Mis
sionstä tigke it in den K tn .
Genf und  W aad t, im  Ber
ner J u ra  und  in  N euen
burg  (1818-1821), leiste te  
h ierau f einem R u f der 
K irche von Grenoble, dann 
derjenigen v . Mens Folge, 
evangelisierte Le Queyras 
und  das Tal von Freissinières. Man gab ihm  den Zu
nam en Oberlin des D auphine, Apostel der H ochalpen 
—  3. Samuel N aef-D eveley, Neffe von N r. 1, 1778- 
1856, Maler in L ausanne, erw arb das B ürgerrech t von 
Bex. — 4. F rançois , Sohn von Nr. 3, 1833-1896, 
P fa rre r in Paris, Genf, Gully, Ballaigues (freie K irche) ; 
Mitglied des Gr. R a ts  des K ts. W aad t, V erfasser 
einer Notice sur la cathédrale de Lausanne  (1873). —
5. Alb e r t , E nkel von Nr. 3, * 10. x i .  1862, A rch i
te k t und Archäolog, w aadtländ ischer K an to n sa r- 
chäolog 1899, P räsid en t der eidg. D enkm alskom 
m ission, K o n serva to r des h ist. Museums in L a u 
sanne, Professor der K unstgeschichte  und der A rchäo
logie an den U n iv ersitä ten  N euenburg  und  L ausanne, 
A rch itek t des Schlosses Chillon seit 1897, le ite te  zahl
reiche R estau rierungsarbe iten  und A usgrabungen in 
Avenches, R om ainm ötier, St. Sulpice, Payerne, Mar- 
tig n y  u. a. O. Vom eidg. D ep artem en t des Innern  und 
von P a p s t Pius X . w urde er m it der R estau rierung  von
S. Pellegrino, der a lten  Kapelle der Schw eizergarde 
im  V atican , b eau ftrag t, ferner von W ilhelm  I I .  bei der 
R estau rierung  der H ohkönigsburg  und  anderer h ist. 
B au ten  ; Dr. h. c. der U n iv ersitä ten  Zürich und Genf, 
T räger m ehrerer Orden, verf. zahlreiche A rbeiten in de r

Félix Neil'.
Nach einer Li thographie 

(Schw. Landesbibi. Bern).



NÆ F NÆ F W7

Schweiz u . in F rankreich . —  6 . B e r n a r d ,  1783-1865, 
B ruder von N r. 3, G raveur, a rb e ite te  an  den K ronklein- 
odien zur K rönung  N apoleons I., k eh rte  nach  Genf zu
rück und w ar d o rt M itglied des Gr. R ats . — 7.  F r a n ç o i s ,  
g en an n t F rancis , 1825-1897, Sohn von Nr. 6 , P farrer 
in den K tn . W aad t und  Genf, V erfasser von E ssai sur 
le caractère et la Doctrine de Zwingle  ; H ist, de la Défor
m ation  ; Quelques mots sur A vitu s  ; Les premiers jours 
du christianism e en Suisse ; H ist, de l ’Église chrétienne ; 
Abrégé de l ’hist. des églises réformées au P ays de Gex 
(gem einschaftlich m it Th. C laparède). —  8 . E r n e s t ,  
* 1859, Sohn von Nr. 7, G em einderat von Genf, Ver
fasser von L ’étain et le livre du potier d’étain genevois. — 
V ergi. L L . —  L L H .  —  S K L .  —  S taa tsa rch . Zürich. —
E. L. B u rnet : Le premier tribunal révolutionnaire ge
nevois. —  J .  W achsm uth  : E ssai sur la vie et l ’œuvre de 
F élix  N e ff  (m it B ibliographie). — S. L ortsch  : F élix  
N eff. —  [H. N.] — 9. H e n r i ,  Sohn von Nr. 8 , * 1889, 
Dr. ès le ttre s , K onservator des G reyerzer M useums in 
Bulle, verf. u. a. La conjuration d’Am boise et Genève ; 
Fribourg au secours de Genève 1525-1526. — 10. Jean  
M a r t i n ,  s. u n te r  S t. Gallen. [C. R.]

E in G eschlecht aus Zürich is t in Y verdon niederge
lassen. S. u n te r  Zürich.

C. K a n to n  L u z e rn . N æ f  (bis 1500 N e f ). Im  ganzen 
K t., bes. im  A m t W illisau (14. Ja h rh .)  v e rtre ten e  F a 
m ilien. — H a n s  und  P e t e r , A ufrührer im  B auern
krieg 1513. — J o h a n n , Subprior zu S t. U rban , f  1595.
—  K o n r a d , A m tsweibel zu Ruswil 1651, G em einde
abgeordneter im  B auernkrieg  1653. — Gfr. Reg. — 
E iebenau : Gesch. von W illisau. —  Derselbe : Bauern
krieg. [P. X. W.]

D. K a n to n  S t. G a llen . N a e f ,  N a e f f ,  bisweilen 
auch  N e f f .  Geschlecht der S ta d t S t. Gallen, des st. 
gallischen R hein ta ls und  im  T oggenburg .—  I. N a e f von 
St. Gallen. W appen  des a lten  G eschlechts (lau t H a r t

m ann) : in B lau ein goldener H a lb 
m ond, vor dessen obern Spitze ein 
goldener S tern . Seit 1830 : gespalten , 
recht? das a lte  W appen, links in R ot 
ein goldener, gedeckter Pokal. K l a u s  
Nef erhie lt 1420 vom  A bt H ein
rich  IV . von St. Gallen die Belehnung 
m it einem  Gütlein zu K alth äu se rn  
am  Im m enberg . A bt K asp ar erneuerte 
1443 diese B elehnung, und bei dieser 
Gelegenheit w ird K laus « N. von

Spiegelberg » gen an n t (S tiftsarch . LA 77, p. 15). Ein 
H einrich N., angeblich Sohn des K laus, w ar 1444 B ür
ger zu St. Gallen ; sein Sohn O t m a r  (1480 in die Gesell
schaft vom  N otenstein  aufgenom m en) g ilt als S tam m 
v a te r  des a lten  Geschlechtes. — 1. G e o r g , Dr. m ed. 
u. chir., 1769-1828, kam  nach  aben teuerlichen  E rleb 
nissen in F ran k reich  und D eutschland (er veröffen t
lichte in H a lb ers tad t 1803 u n te r  dem  N am en Villars 
eine phantasievo lle  « L ebensgeschichte ») 1803 nach 
St. Gallen zurück. S a n itä ts ra t 1803, B ezirksarzt 1824.
— M V  G X X IV , p. 345. — V S N G  1829, p. 82. — 2. 
A u g u s t ,  Sohn von Nr. 1, * 1806, f  26. ix . 1887, Se
k re tä r au f der st. gall. S taatskanzle i 1826, R a tssch rei
ber der O rtsbürgergem . 1836-1860, ih r P räsiden t 1860- 
1882, Mitglied des V erfassungsrates 1859, des Gr. R ats 
1861, Sam m ler von A n tiq u itä ten , bes. von A nsichten 
und Münzen ; V erfasser der (1867 hgg.) Chronik oder 
Denkwürdigkeiten der Stadt und Landschaft St. Gallen, 
sowie des ungedruck ten , 5 gew altige Fo lian ten  u m 
fassenden sogen. « B urgenw erks », einer Sam m lung 
von Regesten über die nordostschw eiz. Adelsge
sch lech ter (Ms. S tad tb ib i. S t. Gallen) usw. — 3. P a u l  
H e i n r i c h ,  1817-1886, P a s to r u n d  O berkonsisto rialrat 
in Moskau, wo er 40 Ja h re  lang segensreich w irk te .—
4. J e a n  M a r t i n , Sohn von N r. 3, * 1869 in  Moskau, 
F ab rik an t in Genf seit 1893, do rt B ürger 1900, P rä si
den t der H andelskam m er 1926, Gross ra t. S ta a ts ra t 1927.
— 5.-6. A l b e r t  u. F r a n ç o i s , s. u n te r  G e n f  u. W a a d t . 
N eueinbürgerungen von N. in St. Gallen aus K appel 
(Toggenburg) 1874, aus Flawil 1890, aus Biitsw il 1897.

II .  N a e ff von A ltstätten, u n deu tlich  erw ähnt schon 
um  1300, sicher nachgewiesen seit dem 15. Ja h rh . Seit 
dem  16. Ja h rh . nahm en sie m eist eine führende S tel

lung u n te r  den P ro te s tan te n  der S ta d t ein. W appen  
(W appenscheibe von 1648) : in Blau eine aus dem  lin 
ken Schildrand nach schräg u n ten  wachsende weisse 
Spitze, begleite t von zwei gold. S ternen. —  7. J o h a n 
n e s  Neff, Dr. m ed., 1761-1828, sp ielte  eine polit. Rolle 
bei der Befreiung des R hein ta ls 1798, bekleidete nach
her viele S ta d tä m te r, w ar kan to n a ler S a n itä ts ra t, 
B ezirksarzt, bes. ve rd ien t als Förderer der Schutz
pockenim pfung und des H eb am m en u n te rrich ts ; E r
ziehungsrat. — Rheintaler 1916, Nr. 143. — 8 . J o h a n n  
M a t t h i a s , 1773-1853, B ezirksgerich tspräsiden t, R e
g ierungsrat 1826, resig. 
schon 1827. — 9. W i l 
h e lm  (M atth ias), Dr. ju r.,
Sohn von N r. 8 , * 1802, 
des Gr. R a ts  seit 1828, 
des K leinen R a ts  (Regie
rungsra t) 1830-1848, wie
derho lt T agsatzungsabge
ordneter, eidg. K om m is
sär 1838 nach  Schwyz,
1845 und  1847 nach  L u
zern, Mitglied der eidg.
Siebnerkom m ission 1847, 
der eidg. V erfassungskom 
m ission 1848. B undesrat 
(Post- und  B au d ep arte 
m en t, auch  verd ien t als 
O rgan isator der eidg. T e
legraphenw esens) 1848- 

j 1875, B undespräsiden t 
’ 1853, t  in Muri bei Bern 
1 21. i. 1881. —  10. F r i e 

d r i c h  A u g u s t ,  1806-1842,
B ruder von Nr. 9, in Ge
m einde- und  kan tonalen  A em tern , auch  Jo u rn a lis t 
liberaler R ich tung , G elegenheitsdichter. — 11. F e r 
d i n a n d  A d o l f , 1809-1899, B ruder von Nr. 10, Inge
nieur, O berst, b e tä tig te  sich an Strassen- und  E i
sen b ah n b au ten  und erstellte  zusam m en m it Zschokke 
und R iggenbach die B ergbahn V iznau-R igi.

I I I .  N a e f im  Toggenburg, auch im  Fürstenland, sind 
fast in  allen toggenburg . Gem. v e rbürgert. Siegel : 
H albm ond m it S tern . —  12. M a t h i a s , Industrie ller 
und K aufm ann , * in Schw arzenbach 14. v. 1792, f  in 
Oberuzw il 29. XII. 1846, arm er L eute  K ind, erst E in 
zelweber, g ründete  in N iederuzwil F abriken  fü r B u n t
weberei, Jacquardw eberei, auch  eine Spinnerei und 
F ärberei (W eltfirm a). Des Grossen R ats , auch in zahl
reichen G em einde-und  kan to n a len  A em tern . — A D B .
—  13. J o n a s , von Oberuzwil, 1826-1867, A dvokat, 
B ezirksam m ann in S t. Gallen, des K leinen R a ts  (R e
g ierungsrat) 6 . v i. -13. x i i.  1861. —  14. M a t h i a s  H e r 
m a n n , von Uzwil, bedeu tender Industrie ller (N aef 
u . Cie.), auch in G em eindeäm tern  und des Grossen 
R a ts . —  15. J o h a n n e s , von W attw il, * 1865 in O ber
uzwil, A rzt in W eggis, b ek an n te r L ungendiagnostiker, 
verd ien t auch um  den K u ro rt W eggis und dessen 
Schulwesen, f  in W eggis 18. x i. 1914. — 16. A d o l f , 
von Oberuzwil, * 1879, G em eindeam m ann von Ober
uzwil seit 1922, des Gr. R a ts  seit 1924, Verfasser von 
B urg Eppenberg und die Herrschaft Bichwil ; B urg F el
degg bei Jonsw il u. a. — 18. A d o l f , von N iederhelfents- 
wil, *1 . v . 1883, Dr. phil., zuerst D ozent der Zoologie 
in Zürich, h ierau f Professor an der U nivers. Agram , 
je tz t  an  der Technischen H ochschule in K airo, V erfas
ser zahlreicher F achschriften . — S Z G L .  —  19. W e r 
n e r  (R einhold), Dr. phil., von Flaw il und  St. Gallen, 
* 1894, S ekundarlehrer und D ozent fü r Gesch. an der 
H andelsschule in S t. Gallen, seit 1925 o. Prof. der 
Gesch. an der U n iv ersitä t B ern, V erfasser von Der 
Schweiz. Sonderbundskrieg als Vorspiel der deutschen 
Revolution 1848 ; Landam m ann B asil Ferdinand Curii 
u. a. m . — UStG. — Gm ür : Rechtsquellen I I  (N aef u. 
Neff). — Göldi : H o f Bernang. —  W artm an n  : H o f 
W idnau. —  H ardegger und W artm an n  : H of Kriessern.
— Chronik von A ltstätten. — Kessler : Sabbata. —  Va- 
dian I I I .  — LL. —  H artm an n  : Lebende Geschlechter 
(Ms. S tad tb ib i. St. Gallen). — Ehrenzeller : Jahrbücher 
1828, p. 104 ; 1842, p. 195. — B au m gartner : Gesch.

Wilhelm Näf.
Nach einer Lithographie 
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von St. Gallen . — R othen  flue : Toggenburger Chronik.
—  D ierauer V (1. Aufl.). — St GA  XV. — G. H eer : 
Der Schweiz. Bundesrat. —  Centenarbuch : Der K t. St. 
Gallen, p . 52, 154, 158, 219. 232, 385. — B ürgerbuch 
1920. — B arth . — St. Galler N bl. 1882, 1888,1900, 1901, 
1902, 1907, 1908, 1912, 1915. —  F ran z  O tto  : Buch 
berühmter Kaufleute  I. [Bt.]

E . K a n to n  Z ü ric h . N a e f , N æ f , ursp . N e v o . Ge
schlecht der S tad t und L andschaft Zürich. Es kom m t 
in der U m gebung Zürichs schon 1229 (1243) vor. —
I .  J a k o b , von Zürich, is t 1298 B ürger von Baden und 
1307 Schultheiss daselbst (U Z . —  Merz : W appenbuch
v. B aden , p. 410). —  J o h a n n e s , Goldschm ied, M eister 
1370-1376 (Zürcher Steuerbücher). —  J a k o b  f  als P fa r
re r zu Afl'oltern a. A. 1531 bei K appel (Helvetia von
B alth asa r I, p. 101 f.). — 11. a ) L in ie  von Kappel a. A . ;
B ürgerrech tsschenkung  von der S tad t Zürich 1533 ; 
E rneuerungen  des B ürgerrech ts 1627, 1637, 1667 u.

1677. — W appen : a )  in Blau rech ts 
gew endeter, von zwei goldenen S te r
nen b ese ite te r goldener H albm ond ; 
b) in Blau au f grünem  D reiberg lie
gender goldener H albm ond, überhöh t 
von einem  goldenen S tern . Das Ge
schlecht s tam m t w ahrsch. aus Rengg 
bei L angnau im  Sihltal. S tam m v ate r 
dieser und anderer L inien is t —  1.
H a n s , au f Vollenweid bei H ausen a.
A., t  1531 bei K appel. —  2. Adam 

(1504-1571), Sohn von N r. 1, re tte te  bei K appel 1531 
das zürch. S tad tp an n e r, erh ie lt 1533 das städ tische  
B ürgerrech t u n d  1550 als H andlehen den Sennhof bei 
den heutigen sog. N äfenhäusern  bei K appel. Sein 
Schw ert und seine R ü stu n g  im  Schweiz. L andesm u
seum  (Zw. 1902, p. 291) ; U n te rvog t zu H ausen und 
Heisch 1561-1568. Die heutige Genferlinie scheint von 
seinem  Sohne A d a m  herzustam m en, ebenso die Linie 
zu Bex. — Zw . I. 291-293 ; I I I ,  211-221 ; IV, 276-278.
—  N Z Z ,  1922, Nr. 1662. — D ändliker II, 582. — 3. 
H a n s  K o n r a d ,  1789-1832, T aubstum m enleh rer zu 
Y verdon von 1810 an, G ründer eines dortigen T au b 
stu m m en in stitu ts , das 1817 von den Schulen P e s ta 
lozzis völlig g e tren n t w ar, erhielt 1826 die goldene Ver
dienstm edaille der W aad t. Sein Sohn C h a r l e s  erhielt 
als Syndic von Y verdon das dortige B ürgerrech t. — 
de M ontet : Diet. — Livre d’Or. —  4. H e i n r i c h ,  1826- 
1849, D ichter G edichte und Biogr. b earb e ite t von R o
b e rt W eber (1854). —  5. J o h a n n e s ,  1826-1886, m it 
seinen beiden B rüdern  B egründer einer Seidenfabri
kan ten lin ie  1846. —  6 . A r n o l d ,  1834- 
1902, P fa rrer in versch. G em einden des 
K ts. Zürich, schrieb eine Reihe von Ge
m eindegeschichten, von Glattfelden (1863),
H im vil (1870), Rüschlikon  (1891) ; Nbl. 
von Unterstrass 1877, sowie verschiedene 
theolog. und k irchliche Schriften . — C.
W irz : Etat. — B arth . I I I ,  Reg. — 7.
E m i l  N .-H a tt, 1840-1908, B aum eister, 
b au te  eine grosse Zahl P riv a t-  u. Ge
schäftshäuser in Zürich, ü b erb au te  vor 
allem  das sog. K ra tzq u a rtie r . G ründer 
der « N äfenstiftung  » 1881, Verfasser des 
Stam m baum  der F am ilie  N .  (1881 und 
1901). —  ZW C hr. 1908, Nr. 7. — 8 . E d 
w i n , 1854-1913, Sohn von N r. 4, G rün
der der Seidenstoffweberei in L inden 
(New Jersey), hernach  F a b rik an t in 
Säckingen und B edingen. — N Z Z  1913,
Nr. 730. — ZW C hr. 1913, Nr. 22. —
Vergl. im allg. E m il N ä f-H a tt : S tam m 
b a u m .— Zw. I I I ,  p. 211. — H ans Bran- 
denberger : Das Knonauer A m t, p. 204,
206.

b) L in ie von Hausen a. A .,  ab s tam 
m end von H ans N .-H uber au f der Vollen
weid. Seit E nde des 18. Ja h rh . w irk ten  
M itglieder in Po litik  u . in liberalen B eru
fen, als A erzte u sw .—  1. J o h a n n e s , U n tervog t zu Heisch 
von 1778 an, A m tsh au p tm an n  im  K n o naueram t 1795, 
Mitglied des Gr. und Kl. R ats , der V erw altungskam m er

und der L andeskom m ission des K ts. Zürich. —  2. 
J o h a n n  K a s p a r , Mitglied des helv . S enats 1798-1800.
—  A S H B .  —  3. J o h a n n  C o n r a d , * 1790, des Gr. R a ts  
1825, O berrich ter 1828, erh ie lt 1836 das B ürgerrech t 
von Zürich geschenkt. —  4. H a n s , 1860-1927, Dr. m ed ., 
in Z ürich -U nterstrass seit 1886, Fö rderer einer grossen 
Zahl gem einnütziger, volksgesundheitlicher u n d  kom 
m unaler E in rich tungen , jah re lan g  M itglied der Schul
behörden, verf. Die Gemeinnützige Gesellschaft Unter
strass (1896). —  N Z Z  1927, Nr. 1892. —  Eigene. M it
teilungen.

c) L in ie  der M üllerfam ilie  zu L angnau, G attikon  
und Zürich, sowie in Enge (B ürgerrecht in Z ürich 1610- 
1612), zu W allisellen usw. B egründer is t R u d o l f  N. 
au f dem  Albis, Sohn des H ans N. von der Vollenweid. 
Die N äfenhäuser au f Buchenegg haben  ih ren  N am en 
von dieser L inie e rhalten . Zahlreiche A usw anderungen 
aus W allisellen n ach  Pennsy lvan ian  im  18. Ja h rh . — 
E lizabeth  Clifford-Neff : Chronicle... regarding R udolf 
and Jacob N ä f... and their Descendants, inclusing  an 
Account o f the N effs in  Switzerland and Am erica  (1886).
—  H e i n r i c h , 1830-1888, von W angen, Sekundar- 
lehrer 1856, E rz iehungsrat 1868, L ehrer der M ethodik 
des Sek.-Schulunterrichts an  der zürch. H ochschule 
1876-1888, k an to n a ler a. o. Schulinspek tor 1874, 
O berexperte bei den eidg. R ekru ten p rü fu n g en  1875.
— S L  1888, p . 265. —  Schweiz. Schularchiv  9, p . 200.
— B a rth  I I ,  p . 280. — Chronik N eum ünster, p . 113. [F. H.] 

N Æ F E L S  (K t. G larus. S. G LS). Grosses k a th o li
sches P fa rrd o rf  und  W ahltagw en. Der N am e le ite t sich 
w ahrscheinlich ab von Navale oder N avalia, w orauf auch 
die zwei Schiffschnäbel h in zudeu ten  scheinen, die sich

im  a lten  G em eindew appen von N. fin
den. Möglicherweise w ar einst die L in th  
bis N. m it kleinen Schilfen fah rb a r ; 
es k ö n n te  also N. eine Schiffstation 
gewesen sein. Röm ische Münzen la s
sen eine röm . Siedelung ve rm u ten  ; 
auch die sog. Letzi, eine Talsperre, 
w ar sicher röm ischen U rsprunges. Im  
Säckinger Rodel (A nfang des 14. 
Jah rh .)  erscheinen zwei Tag wen, 
Ober- und N ieder Näfels, die sich sp ä 

te r  aus w irtschaftlichen  G ründen zu einer einzigen 
Gem. verein ig ten . N. is t b ek an n t gew orden durch die 
denkw ürdige F reiheitssch lach t vom  9. IV. 1388 (s. den 
b e tr . A rt.). 1389 w urde eine G edächtniskapelle  zu 
E hren  der Gefallenen e rrich te t. Anfänglich kirchlich 
zu Mollis gehörig, tren n ten  sich N. und  O berurnen in

der R eform ationszeil von der M utterk irche, da sie 
beim  alten  G lauben bleiben w ollten, und  e rb au ten  sich 
1532 eine eigene Pfarrk irche . Die jetz ige  K irche s tam m t

Näfels ca. 1840. Nach einer Lithographie.
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aus dem  Ja h re  1781. A uf dem  H ügel in m itten  des 
Dorfes s tand  einst eine B urg, der Sitz der Edlen von 
Näfels und sp ä ter der oster. L andvögte. Sie w urde 
1352 von den G larnern zerstö rt. In h ab er dieser B urg 
w aren 1240 die B rüder F riedrich  und 
U lrich von Neveis, w ahrsch. Lehen
leu te  von Säckingen. Seit 1677 s te h t 
an  der Stelle der B urg ein K ap u 
zinerk loster. E ine Sehensw ürdigkeit 
des Dorfes is t der grosse F reu ler- 
P a last (1646 vom  G ardeobersten  K as
p ar F reu ler e rb au t, gegenw ärtig  K anz
lei, A rm enhaus und h ist. Museum).
Vor der E rste llung  des L in thkanals 
(1811), als die L in th  noch in der Ge
gend des heu tigen  Schlachtdenkm als 
vorbeifloss, h a tte  das D orf durch 
U eberschw em m ungen sehr zu lei
den. 1874 ve rn ich te te  eine Feuers
b ru n st 26 F irsten . Die In d u strie  fasste 
in  N . 1823 m it der E rrich tu n g  einer 
Spinnerei und  W eberei an  der Burg 
Fuss. H eu te  bestehen  auch  ein E isen
w erk, eine T extild ruckerei und eine 
Reihe an d ere r in d u str. A nlagen. N. 
w ar 1798-1836 der Sitz des k a th o li
schen L an d ra te su n d  d e rk a th o l. L an d s
gem einde. E ine A rm enspende ist 1532, 
eine Schule 1555 erw ähn t. P farre- 
g ister seit 1655. Bevölkerung : 1543, 
ca. 500 E in w. ; 1799, 1346 ; 1920,
2846. —  Vergi Die G larner Chroni
ken von Tschudi, T rüm pi und Schu
ler und die W erke von G. H eer.
— J .  B lum er u. 0 .  H eer : Gemälde 
des K ts. G larus.— A. Je n n y  : Handel 
und Industrie des K ts. Glarus. — B ür
gerhaus V I I .— UG  I - I I1 . —  J H V G  
X V I. X X , X X V III , X X X II , X X X V II. —  G. M ayer : 
M emorabilia Parochiae Oberurnensis (P farrarch iv  O ber
u rnen). —  J .  K ub ly  : Genealogienwerke. [ P a u l  T h ü r e r .] 

N Æ F E L S  ( S C H L A C H T  V O N ) .  Am 4. VII. 1386 
säg ten  sich die G larner neuerdings von O esterreich los, 
sch ick ten  den E idgenossen Hilfe nach  Sem pach und  
zwangen nachher, m it diesen v e rein t, das österr. S tä d t
chen W eesen zur E rgebung. Die hineingelegte eidg.- 
glarnerische B esatzung  w urde jedoch  durch  einen n ä c h t
lichen A nschlag der B ürger am  22./23. II .  1388 g rössten
teils n iedergem acht. D arau f sam m elte  sich in W eesen 
u n te r dem  Befehl des Grafen H ans von W erdenberg- 
Sargans ein grosses Österreich. Heer. A uf den R a t der 
E idgenossen, die einer F o rtse tzu n g  des Krieges abge
neig t w aren , v e rhandelten  die G larner m it den O ester
reichern  über einen annehm baren  F rieden. Als diese 
ab er vollständige U nterw erfung  u n te r  dem ütigendsten  
B edingungen verlang ten , lehn te  die G larner L andsge
m einde am  29. m . 1388 dies ab und  beschloss, das Glück 
der W affen zu versuchen. E ine Grenzw ache, w ahrsch. 
u n te r  Befehl des M atth ias A m bühl, besetz te  die alte , 
n unm ehr v e rs tä rk te  L etz im auer bei Näfels ; dazu stiess 
noch eine kleine A nzahl Schwyzer, die über den ve r
schneiten  Pragei herbeigeeilt w aren. Am Morgen des
9. A pr. b rach  das österr. Heer (ca. 6000 Mann) in zwei 
A bteilungen zum  Angriff au f : G raf H ans von W erden
berg über die Höhe von F ilzbach-K erenzerberg  nach 
Beglingen, G raf D onat u n ten  im  Thal lin th au fw ärts. 
Ohne Mühe e rstü rm te  diese A bteilung  die von wenig 
M annschaft bese tz te  L etzi und zerstreu te  sich dann in 
die D örfer h inauf, um  B eute zu m achen. Inzw ischen 
riefen die S turm glocken die G larner aus den h in te rsten  
W eilern zusam m en. Vom Nebel und  Schneegestöber 
gedeckt, sam m elten  sie sich, anfänglich vom  Feinde 
u n b em erk t, am  w estlichen T alhang  am  Fuss des R au ti 
um  ih r B anner, wohl 600 M ann. Als die österreichischen 
R itte r  sie dort angriffen, m ach ten  sie deren Pferde 
durch  Steine scheu und gingen ih rerseits  zum  Angriff 
vor. In  einer Reihe von E inzelkäm pfen (11 D enksteine) 
trieben sie sie von Schneisingen nach  dem  Dorfe N. 
und über die L etzim auer zurück. Die Verfolgung ging 
bis zur Maag am  Ausfluss des W alensees ; u n ter dem

G edränge der F lüch tigen  b rach  h ier die Brücke zusam 
m en, und h u n d erte  versanken  in den F lu ten . Als G raf 
H ans von W erdenberg  vom  K erenzerberg aus die K a 
tas tro p h e  seiner Genossen in der E bene u n ten  sah,

en tsan k  ihm  der M ut ; fluchtähnlich  zog er sich durch  
den B ritte rw ald  gegen W alenstad t zurück . Die Sieger 
h a tte n  55 Mann verloren, m eist aus den u n te rn  K irch 
spielen, dazu 2 Schwyzer und 2 U rner (G edenktafel in 
der K irche von Mollis m it den N am en). D er V erlust 
der O esterreicher wird au f 1700 M ann angegeben. Die 
13 eroberten  H a u p tb an n e r w urden in  den K irchen von 
G larus und Schwyz aufgehängt. — Vergl. G. H eer : Zur  
500jährigen Gedächtnisfeier der Schlacht bei Näfels. — 
Derselbe : Die Schlacht von Näfels. —  G. H . Legier : 
A m büh l in  Schneisigen und Altweesen. [ N a b h o l z . J  

N Æ F E L S E R F A H R T  heisst die Feier, die das 
G larnervolk noch heute jäh rlich  zum  A ndenken an den 
Sieg von Näfels 1388 begeh t. N ach der Chronik des 
Aegidius Tschudi beschloss die Landsgem einde am  2. iv . 
1389 einen jäh rlichen  K reuzgang nach Näfels (Fahrls- 
brief, UG I, Nr. 114). Als Tag w urde u rsp r. der zweite 
D onnerstag  im  April, sp ä ter der erste angesetzt. Die 
F ah rtfe ie r w urde auch  nach der G laubenstrennung  von 
K atho liken  und E vangelischen gem einsam  du rch 
geführt. L etz te re  m achten  1640 und  1641 wegen eines 
Zwischenfalles von 1639 n ich t m it, und  infolge neuer 
S tre itigkeiten  w urde die F a h r t von 1656 an von beiden 
Konfessionen g e tren n t gefeiert. N ur die K atho liken  
zogen nach  Näfels, die E vangelischen begingen sie 
daheim  als Buss- und  B ettag . E rs t die L andsgem einde 
vom  24. v. 1835 beschloss w ieder die E in führung  der 
gem einsam en Feier. B ischof Bossi von Chur un tersag te  
jedoch 1836 und 1838 den katho lischen  G eistlichen die 
Teilnahm e, w orauf die G larnerregierung v ier ren iten te  
Geistliche ab se tz te . Von da an konnte  die F a h r t ohne 
H indernisse im m er gem einsam  abgehalten  w-erden. 
D am it v e rbunden  sind eine k a th o l. Prozession von 
G larus über Netsta.1 nach  Schneisingen, d o rt die offizielle 
Rede, die allg. V ersam m lung in Näfels, wo der F a h r t
b rief verlesen u n d  jedes J a h r  abw echselnd von einem 
katholischen oder einem evangelischen Geistlichen 
die F estp red ig t gehalten  w ird . —  Gemälde des K ts. 
Glarus V II. —  G. H eer : Z ur neueren Glarn. Gesch., 
p . 29. [ N a b h o l z . ]

N Æ G E L I .  Fam ilien  der K te . Bern, S t. Gallen, 
T hurgau  u . Zürich.

Schlacht  bei Näfels. Nach Stumpfs  Chronik.
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A. K a n t o n  B e r n .  Bernisches R atsgesch lech t, das aus 
K lingnau  (Aarg.) stam m te  und  seit E nde des 15. Ja h rh . 
zum  bernischen Adel zäh lte . Es e r lo s c h  1741 im  M an
n esstam m . W appen  : in R o t zwei goldene gekreuzte 
Nägel. — 1. B u r k h a r d ,  der S tam m v ate r, B urger zu 
B ern, M itherr zu M ünsingen 1448, des K l. R a ts  1444, —
2. H a n s  R u d o l f ,  Sohn von N r. 1, H err zu M ünsin
gen, L andvog t zu A arw angen 1487, des K leinen R ats

1495, 1509, 1519, G u b ernato r zu Aelen
1496, G esandter an  P a p s t Ju liu s II. 
wegen S o ldrückständen  1510, an K a r
d inal Schiner 1512, H au p tm an n  der 
päpstlichen  B erner T ruppen  im  gros- 
sen Pav ierzug  1512, als französischer 
Pensionär vom  e rb itte rten  Volke au s
gep lündert 1513, G esandter nach  Sa
voyen zum  P ro te st gegen die H in rich 
tu n g  des Genfers B erthelier 1519, 
H au p tm an n  in  franz. D iensten  1521-

1522, f  bei Bicocca 1522. —- 3. Seba stia n , Sohn von 
N r. 2, C horherr in N euenburg, S tiftsp ro p st zu Bern 
1526, w urde weltlich, 'Je rste r L andvogt von L au
sanne 1536, A bgeordneter an  das dortige Religions
gespräch 1536, eifriger B ekäm pfer des B ilderdien
stes, f  1549 —  4. H a n s  R u d o l f ,  Sohn von Nr. 2, in 
p äp stl. D iensten 1521, des K l. R a ts  1522, beruh ig te

als G ubernato r zu Aelen 
die wegen der R eform a
tio n  erregte dortige Bevöl
kerung  1528; erster L an d 
vogt in T honon 1536, t  
1561.— 5. H a n s  F r a n z ,  
Sohn von N r. 2, * um  1500, 
H err zu B rem garten  und 
M ünsingen, renov ierte  das 
Schloss in M ünsingen, w ar 
in p äp stl. D iensten 1521, 
Schul theiss zu B urgdorf 
1525, deSiK l. R a ts  1529, 
H au p tm an n  der B erner im  
M üsserkrieg und  im 2. 
K appelerkrieg  1531, Sek- 
kelm eister 1533, G esand
te r  n ach  Genf und  Sa
voyen, um  den Genfern 
beim  H erzog R ech t zu 
verschaffen 1534, oberster 
H au p tm an n  bei der E ro 
berung  der W aad t 1536, 
Schultheiss der S ta d t B ern 

1540-1568, t  9. I. 1579, w ährend m ehr als 40 Ja h ren  
der einflussreichste Mann in Bern und  m it zahlreichen 
erfolgreichen d ip lom atischen Missionen b e tra u t. — 
A D B .  —  B T  I, 22. —  Galerie suisse I. — T hor
m ann  : Schultheissenbilder. —  6.  B u r k h a r d , Sohn 
von Nr. 5, in kaiserl. D iensten 1551, in M ailand gefangen 
und au f eidg. Fürsp rache  freigelassen, L andvog t in 
T ernier 1558, zu R om ainm ötier 1565, t  1574. —  7. B e 
n e d i k t , Sohn von N r. 5, * 1539, La_ndvogt zu A arburg  
1564, liess sich verbotenerw eise 1575 fü r den Prinzen 
von Condé anw erben, w urde deshalb in So lo thurn  ve r
h a f te t, in B ern aus dem  B ürgerrech t entlassen, f  1577. 
B revet u. D iplom  von 1571 u . 1572 (A H S  10, 59).
—  8 . H a n s  R u d o l f , Stiftschaffner in  Zofingen 1688, 
t  1702. — 9. B u r k h a r d , * 1658, L andvogt zu St. 
Jo hannsen  1697, zu Oberhofen 1709, f  1715. — 10. 
H a n s  F r a n z , Sohn von Nr. 8 , G ubernato r zu Pe ter- 
lingen 1708 f  1724. —• 11. Jo b . R u d o l f . Sohn von 
N r. 10, der CG 1735, O hm geldner, t  1741, u ltim us.
—  Vergl. im  allg. L L .  —  L L H . —  Gr. —  Tillier I I  u.
I I I .  — E . F . von Mülinen : Beiträge I I ,  43, 72, 217 f.; 
I I I ,  219. [ T h .  I m H o f .]

E in  altes, angebl. aus dem  K t. Zürich eingew an
dertes Geschlecht N. im  O berhasle besorgte durch  J a h r 
h u n d e rte  den T ran sitd ien st über Grim sel und Griespass 
und  ste llte  auch bek an n te  « S trahler»  und  B erg
füh rer. [ R a e u b e r . j

B. K a n to n  S t. G a llen . Fam ilie der S ta d t R appers- 
wil, die aus Gerach (Baiern) s tam m t. E inbürgerung  
1819. W appen  : in B lau eine goldene Vase m it 3 ro ten

Nelken — 1. L u d w i g , * 29. x i. 1858, Dr. m ed , A ugen
a rz t, je tz t  in Zürich, grosser Sam m ler von R appersw iler 
A ltertüm ern , lite rarisch  tä tig . — 2. M a t h i l d e , * 15. v. 
1874, als Sr. M aria Theresia M issionsvikarin in Süd
afrika  1906, G eneralassistentin  des Ordens vom  hl. 
Kreuz in M enzingen seit 1922. —- S ta d ta rch iv  R appers- 
wil. —  Pers. M itteilungen. [Schnellm ann.]

C. K a n to n  T h u rg a u . A lteingesessene Fam ilie in 
A ltnau , die vielleicht aus K onstanz zugew andert ist. — 
OB G. — 1. J o h a n n e s , Dr. m ed., 1810-1865, A rzt in 
E rm atin g en  und daselbst e ingebürgert. —  Thurg. Ztg. 
1865, N r. 71. — Sein Sohn —  2. O t t o , D r. m ed., 
22. ix . 1843 - 19. XII. 1922, A rz t in E rm atingen , L okal
h isto riker und  D ich ter, schrieb u. a. Im  F älklein  ; Die 
F am ilie  K hym  von E rm atingen  ; D' Gangfischsegi ; Grop
pefasnacht und Seebluest. —  S Z G L . — T B  61 —
Schweiz. M edizin . Wochenschrift 1923. —  Sein Sohn —
3. O t t o ,  * 9. VH. 1871, Dr. m ed., P riv a td o zen t in Zürich 
1900, a. o. Prof. in  Tübingen 1912, seit 1918 Prof. fü r  
innere Medizin in Zürich und  D irek to r der m edizinischen 
K linik der U n iv ersitä t, V erfasser von m edizin ischen, 
floristischen und  pflanzengeographischen A rbeiten . — 
S Z G L .  — Sein B ruder — 4. O s k a r ,  * 25. n .  1885, 
seit 1918 Prof. in B ern fü r H au t- und G eschlechtskran- 
keiten  und D irek to r der derm atologischen K lin ik , V er
fasser von Fachschriften  (S Z G L ) .  [ L e i s i . ]

D. K a n to n  Z ü ric h . I. A ltes G eschlecht am  Z ürich
see, zuerst gen an n t in M ännedorf 1276, R ichtersw il 
1278, W ädensw il 1286 u n d  bes. in K ilchberg  1394, wo 
es durch  Ja h rh u n d e rte  in besonderem  A nsehen stand  
und von wo es sich nach  versch . zürch . Gem. (W ollis- 
hofen, Enge, Leim bach,
Morgen, F lu n tern , H öngg 
und Zürich), sp ä ter auch 
ins B erner O berland v e r
zweigte. 7 N. w aren  bei 
M arignano 1515 ; 3 f  bei 
K appel 1531. —  G. B in
der : K ilchberg , p. 39-40.
— Deutschschweizer. Ge
schlechterbuch I. — Geh.
M itteil, von J .  F rick . —
1. K a r l  W i l h e l m ,  * 26. 
m . 1817 in  K ilchberg, Dr. 
phil. 1840, bah n b rech en 
der B otan iker, P r iv a td o 
zent 1842 u. a. o. Prof. 
an  der U n iv ersitä t Zürich 
1849, o. P rof. in  F re ibu rg  
i. Br. 1852, P rof. am  eidg.
P o ly techn ikum  u. an  der 
U n iv ersitä t Z ürich 1855,
Prof. und D irek to r des 
b o tan . G artens in  M ün
chen 1857 - t  10. v. 1891.
D r. m ed. h. c. F re ibu rg  1854, E hrenm itg lied  zahlreicher 
A kadem ien und wiss. Gesellschaften, geadelt. H a u p t
werke ; Die Cirsien der Schweiz (1840) ; Die neueren 
Algensysteme  (1847) ; Gattungen einzelliger Algen  
(1849) ; Pflanzenphysiolog. Untersuchungen  (1855) ; 
Die Stärkekörner (1858) ; Das M ikroskop  (1867) ; 
M echanisch-physiolog. Theorie der Abstammungslehre  
(1884) ; Die Hieracien M itteleuropas (1885). — V S N G  
74, 1891. —  A D B  52, p. 573. — Vierteljahrsschrift 
N aturf. Ges. Zürich  36, p. 233. — Schweiz. Porträt- 
Gail., 185. —  G. B inder : Kilchberg. —  C. Gram er : K . 
W. N . (1896). — W . Oechsli : Polytechnikum  (1905).
— 2. H e i n r i c h , * 1850 in der Enge, do rt B ürger und 
seit 1893 der S ta d t Zürich, L an d w irt, B ezirksrich ter 
und K an to n sra t 1881, R egierungsra t 1885-1920, P räs. 
des Schweiz, landw irtschaftl. Vereins seit 1888. — 
Schw. landw. M onatshefte 1926.

I I .  G eschlechter der S ta d t Zürich. — a) 1864 f  Ge
schlecht u n b ek an n te r H erk u n ft. W appen  : in Gold eine 
g rü n b eb lä tte rte  ro te  Nelke (N ägeliim  D ialekt). G e o r g , 
H afner, B ürger 1598. — 1. H a n s  J a k o b ,  1670-1750, O ber
vogt zu B irm ensdorf 1723. — 2. H a n s  K a s p a r ,  Sohn 
von Nr. 1, 1696-1742, P fa rrer in B ubikon 1730, in Fi- 
schental 1738, Verf. von Des lehrnbegierigen und andäch
tigen Landm anns getreuer Wegweiser (1738) —  C. W irz :

H ans  Franz  Nägeli. 
Nach einem Stich 

(Schw. Landesbibi.  Bern).

Karl  Wilhelm Nägeli. 
Nach einem Stich 

(Schw. Landesbibi.  Bern)
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Etal. —  3. H a n s  J a k o b , 1706-1780, Goldschm ied, Laud- | 
Schreiber zu G rüningen 1743, O bervogt zu B irm ensdorf 
1760, L andvog t zu Greifensee 1768. —■ 4. H a n s  J a k o b , 
1736-1806, P fa rre r zu W etzikon 1772, D ekan 1793, Schul- 
in sp ek to r 1798, schriftste llerisch  tä tig . —  C. W irz : 
Etat. —  5. H a n s  J a k o b , Sohn von Nr. 3, 1743-1787, 
L andvog t zu K nonau  1779. — 6. l l t m s  G e o r g ,  Sohn 
von N r. 4, * 26. v. 1773 in  W etzikon, der V a ter des 
M ännergesanges in der Schweiz, M usikschriftsteller und 
K om ponist, g ründete  in Z ürich eine M usikalienhand
lung  m it L eihbiblio thek 1791. G ründer und L eiter eines 
S in g in stitu tes 1805-1824, G ründer (1826) und  erster 
P rä sid en t des Sängervereins der S ta d t Zürich (seit 1867 
M ännerchor), m achte  Reisen nach  D eutsch land  und

hielt d o rt in  v ie len jS täd - 
ten  m usikal. W andervor
lesungen (1819-1825). E r
ziehungsrat 1831, Gross
ra t  1835- f  26. XII. 1836 
in Zürich, Dr. phil. h . c. 
Bonn 1833. Von seinen 
zahlreichen K om positio 
nen sind am  bekan n tes ten  
die 4 stim m igen Chöre 
Stehe fest, oh Vaterland ; 
W ir glauben all’ an einen 
Gott ; Goldne A  bendsonne ; 
Freut euch des Lebens ; 
Nach derpH eim at süsser 
Stille  D enkm al au f der 
hohen P rom enade seit 
1848 V erfasser von Die 
Pestalozzische Gesangbil
dungslehre [nach P feiffers  
E rfindung  (1810) ; Ge
sang bildungslehre fü r den 
Männerchor (1817) ; Chor
gesangschule (1821) ; Vor

lesungen über M usik  (1826) ''C hristi. Gesangbuch (1828), 
u. a. m . —  R. H unziker : H . G. N . (1923). —  Vereins
blatt des Männerchors Zürich  1922 /23. —  Z W  Chr. 1905.
—  A D B  23 (m it Fehlern). —  S M  1923. —  H a rtm a n n  : 
Gallerie I. —  Katalog d. Stadtbibi. Zürich  1864 und 1896.
—  b) von K ilchberg : — H e i n r i c h , 1598-1665, L an d 
schreiber zu K ilchberg 1618, B ürger 1622, A m tm ann  im 
M önchhof 1632, H au p tm an n  im  B auernkrieg  1653.
—  c) Geschlecht von Höngg. Die B rüder H ans U lr ic h , 
t  1669, und  H ans J akob , kaufen  die Mühle zu S tadel
hofen  und w erden B ürger 1627. —  1. H e in r ic h , * 1841, 
L andschaftsm aler in Zürich. —  S K L .  —  2. H a ns ,
* 31. i. 1865 in Nuolen, V. D. M., Sekr. der Arm enpflege 
in  Zürich 1896, e rster S chulsekretär 1901, S ta d tra t
1907-1928, S tad tp rä s id en t 1917-1928, K an to n sra t. —
3. A lb e r t , * 1880, Dr. phil., Prof. an der K antonschule 
in  Trogen, Verf. von Joh. M artin  Usteri (1906).

I I I .  t  R atsgeschlecht der S ta d t W in te rth u r, von 
K ü sn ach t. W appen  : in Silber 3 ro tgelapp te  schwarze 
H ahnenköpfe . U l r i c h  Negilli, des R a ts  1303. — 
R u d o l f ,  Schultheiss 1330-1336, f  1360. —  M ehrere N. 
w aren des K leinen R a ts . —  Vergl. Sigelabb. zum  UZ, 
p . 256 u. 281. — A. Ziegler : A lbanitag  (N bl. der Stadt- 
bibl. W ’thur 1919). —  K ünzli : Bürgerbuch  (Ms.). [H. Br.] 

N Æ H E R . Fam ilie in M üllheim  (K t. T hurgau). — 
J o h a n n e s ,  * 29. iv  1854, Schriftsetzer in Biel, sozial- 
dem . Po litiker, S ta d tra t  in Biel 1893-1911, G rossrat seit 
1898, N a tio n a lra t 1911-1917. -— S Z G L .  [Leisi.] 

N Æ N IK O N  (K t. Zürich, Bez. und pol. Gem. 
U ste r. S. G L S ) . D orf und Sehnigem ., Zivilgem . 1927 
m it U ster verein ig t. G rabhügel der H a lls ta ttp e rio d e  im 
« Chaibehölzli »; au f der Anhöhe « B ühl » R este röm ischer 
u n d  m itte la lte rlich e r G ebäude (Kapelle) m it vielen 
a lam an n isch en  G räbern . —  F . K eller : Arch. Karte der 
Ostschweiz, 2. Aufl., p. 15. —  J .  H eierli : Arch. Karte des 
K ts. Zürich, p. 35. —  M A G Z  I , 3, p. 35 ; XV, 3, p. 105. 
—- Nancinchova  741 ; Höfe zu N enninchon  1300 als 
B estan d te il der H errschaft Greifensee ; R echte der 
P ro p ste i Zürich, des S tiftes E insiedeln, des K losters 
Selnau . R este  der Jo h . dem  T äufer gew idm eten Kapelle 
a u f  dem  Bühl kam en 1862 zum  Vorschein. R echnungen 
von 1649 an sind erhalten . An der S tä tte , wo am

28. v . 1444 die B esatzung  des Schlosses Greifensee 
h ingerich te t w orden ist, en ts tan d  zunächst ein O pfer
stock und dann  eine hölzerne K apelle, 1506 eine 
ste inerne. Von 1509 an  w urden Seelenm essen fü r die 
H ingerich te ten  gelesen, 1529 aber die K apelle dem 
Verfall überlassen. 1842 w urde an  ih rer Stelle das 
heutige  D enkm al gesetz t. —  H einr. B ühler : Gesch. der 
Gem. N .  (s. N Z Z  1923, Nr. 1835). —  N üscheler : 
Gotteshäuser I I ,  p. 237 ; I I I ,  p. 328. —  G. E dlibach  : 
Chronik  (M A G Z  IV). —  N bl. der Feuerwerker 1835. — 
Reden... bei E inw eihung des Denkmals 1842. —  S A V  
1913, H eft 4. —  M em. T ig . I-IV . [F. H.]

N Æ N I K O N ,  von.  Zürcher M inisterial engeschlecht 
der Grafen von R appersw il und  K iburg . W appen  (nach 
Edlibach) : gespalten  von Gold und  Schwarz m it einer 
gespaltenen Spitze in  gew echselten Farben . Die B urg 
stelle ist nach  Stum pfs Chronik II, p. 125 b au f dem 
Bühl südlich  des Dorfes N. zu suchen (H agherren 
schloss). —- R u d o l f ,  R itte r , 1233 M inisterial des Grafen 
R ud. von R ’wil. —  D i e t r i c h ,  1254 im  Gefolge des 
Grafen H artm an n  des a lte rn  von K iburg . N ach Chr. 
Schultheiss gehörten  die v. N. zur G esellschaft zur 
K atze  in  K onstanz . —  L L .  —  UZ  I u. II. —- N bl. von 
Uster 1866, p. 23. —- M A G Z  23, p. 349. —  M on. Germ. 
Neer. I. — W appenbuch Katze  (hgg. v . N euenstein), 
p . 18. — OBG  III. —  H . B ühler : N änikon . [F. H.]

N A G E L .  Fam ilien  der K te . Appenzell und  Schaff
hausen.

A. K a n to n  A p p en ze ll. Das Geschlecht k am  ver
m utlich  aus der Gegend von L indau ü b er R heineck nach 
dem  L ande Appenzell. —  J a k o b , von Teufen, 1790- 
1841, A rz t in Teufen, L an d esh au p tm an n  1829-1832, im 
W echsel regierender u n d  stillstehender L andam m ann 
1832-1839, T agsatzungsabgeordneter 1830-1838 ; t r a t  
fü r F o rtsc h ritt  in der Schule und  fü r die F re iheit der 
Presse ein, h in terliess in  52 B dn. historische A rbeiten , 
Briefe, T ag eb u ch b lä tte r u n d  R eisebeschreibungen. U n
te r  ihm  b rach te  Appenzell A. R h . die a lte  L an d b u ch 
verfassung in ein system atisches G rundgesetz. ■—- K oller 
u . Signer : A p p . Geschlechter buch. [E. Sch.]

B. K a n to n  S ch a lF h au sen . Im  15. Ja h rh . vorkom 
m endes Geschlecht der S ta d t Schaffhausen. E inem  
ausw ärtigen  G eschlecht e n ts tam m t —- E r n s t ,  Dr., 
P fa rre r in Schaffhausen, Verfasser von Die Liebes- 
tätiglceit der Schweiz im  Weltkriege (1916). —  US. — 
S Z G L . [ S t i e f e l .]

N A G E L ,  L o u is  C o n s ta n t ,  von O berberken (W ü rt
tem berg), * 16. x i. 1825 in V alangin, f  16. v . 1888 in 
N euenburg, 1855 ins neuenburgische B ürgerrech t au f
genom m en, G em eindebürger von W avre und  1869 von 
N euenburg , P fa rre r  in N euenburg  1867, Professor 
der Theologie an der A kadem ie 1874-1888, Synodal
p räsid en t der L andeskirche 1873-1888, veröffentlichte 
P red ig ten  und  andere Schriften und  redig ierte  m ehrere 
religiöse Z eitungen. —  M ess. boit, de Neuchâtel 1889. — 
Livre d ’Or de Belles-Lettres de Neuchâtel. [L. M.]

N A G E R .  W alliserfam ilie, die im  16. Ja h rh . im  K t. 
Uri und  im  19. Ja h rh . im  K an to n  Luzern ansässig 
w urde.

A. K a n to n  U ri. N a g e r ,  N a g g e r .  In  U rsern einge
bürgertes U rnergeschlecht, u rsp r. In-A gro, Inager, das 
aus dem  W allis (Blitzingen) s tam m t. Das L andrech t 
erh ie lt C h r is te n  11. v . 1614. Zweige in A ltdorf, Luzern 
(seit 1815, B ürger 1818), Zürich, Bern und Basel.

W appen  : in G rün au f silbernem  D rei
berg drei schwarze Nägel, überhöh t 
von drei goldenen S ternen . T alam 
m än n er w aren —  1.-13. F r a n z  J o s e f  
(1759, 1760, 1770, 1771, 1781, 1782, 
1783, 1784, t  9. v . 1786) ; J o s e f  F e l ix  
(1775) ; F r a n z  D om inik  (1787, 1788, 
1797, 1811, 1812) ; J o s t  A n to n  (1789, 
1790, 1805,1806, 1815 ,1 1816) ; F e l ix  
D o n a t ia n  (1793, 1794) ; K a r l  F ra n z  
(1807, 1808, 1817, 1818) : F r a n z  M a

r i a  (1819, 1820, 1827,1828) ; F r a n z  J o s e f ,  der Jüngere  
(1828) ; A d e l b e r t  (1829, 1830, 1841, 1842) ; F r a n z  
D om inik , ju n io r (1835, 1836) ; K a r l  M a r ia  (1843, 
1844, f  I- IV. 1888) ; F r a n z  J o s e f ,  Sohn von N r. 5 
(1847-1858, 1859-1861. 1866-1869), Besitzer eines

Hans Georg Nägeli. 
Nach einer Zeichnung 

von Hasler.
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bedeutenden  N a tu ra lien k ab in e tts , t  6- v i. 1 8 7 9  ; G e 
r o l d  ( 1 8 6 1 - 1 8 6 6 ,  1 8 7 4 - 1 8 7 6 ) ,  M itglied der K an to n s
regierung, t  7. x . 1 8 9 8 .  —  1 4 .  J o h a n n  A n t o n , Panner- 
herr, Talschreiber in A n d e rm att 1 7 4 9 - 1 8 2 2 ,  b ek an n t als 
M ineraliensam m ler, dessen « C abinet » ( je tz t in Luzern) 
Goethe in seiner Schweizerreise 4. x . 1 7 9 7  erw ähn t. — 
1 5 .  J O S T  J o s e f , 1 8 1 3 - 1 8 9 2 ,  P o s td irek to r und S tän d era t 
in L uzern . —  1 6 .  F e l i x  R ., D r. m ed., * 1 8 7 7 ,  U niver
sitätsprofessor in Zürich fü r Ohren-, N asen- u. H als
k ran k h eiten . — 1 7 .  F r a n z , von A n d e rm att, in A ltdorf, 
1. m . 1 8 5 0  - 3 1 .  m . 1 9 1 0 ,  Professor und  R ek to r der 
K antonsschule  von U ri, Mitglied des E rziehungsrates, 
V erfasser von L eh rm itte ln  (A rithm etik ) und  geschicht
lichen A rbeiten  (E in le itung  zu Uri Land u . Leute), 
A u to ritä t au f dem  Gebiete der Pädagogik . —  1 8 .  F r a n z , 
Sohn des Vorgen., D r. theo l., 27. m . 1 8 8 1  - 3 1 .  x . 1 9 1 8 ,  
P farrer in A ttinghausen  und k an to n a ler Schulinspektor 
1 9 1 1 ,  Verfasser von A rbeiten  philosophischen, theo lo
gischen und pädagogischen In h a lts . —  Vergl. L L H .
—  F u rre r  : Kollektanea (P fa rrarch . H o sp e n ta l) .—  Gfr. 
42, p . 24 ; 44, p. 181. — N bl. von Uri 13, 18, 20, 30, 31
u. 32. —  Urner Wochenblatt 1879, Nr. 2 8 ; 1888, 
N r. 4 ; 1898, N r. 45 ; 1910, N r. 14, 15 ; 1918, N r. 45, 
46. — Luz. Chronik 1914. —  Urner W appenbücher von 
K arl F ranz  Schm id (1920) u . Em il H uber. — Urner 
Stam m buch. [ K a r l G i s l e r .]

S tam m v ate r des L uzerner Zweiges der U rnerfam ilie 
N . is t J o s t  J o s e f , 1782-1866, H andelsm ann  zu L u
zern. J o s t  J o s e f , dessen Sohn, 1813-1892, s. oben. —
1. J o s e f  F e l i x , B ruder des Vorgen., 1820-1864, A rzt, 
S a n itä ts ra t, N atu rfo rscher. —  2. K a r l , V erw alter der 
E rsparnisskasse, f  1888, Zeichner von Panoram en. — 
W eber : Gedenkschrift zum  50jährigen Bestand der
Sektion P ila tus S . A . C. ,p. 17 f. —  3. G u s t a v , D r. m ed., 
Sohn von Jo s t Jos. (Nr. 15, oben), 1846-1914, Förde
rer der Fürsorge fü r T aubstum m e und L ungenkranke.
— G/r.69, X X X II . — V S N G  1914. —  4 .  F e l i x  R o 
b e r t , s .  o b e n ,  N r. 1 6 .  [ P .  X .  W . ]

B. K a n to n  W a ll is .  N a g e r  (urspr. I n - A g e r ) .  Alte 
Fam ilie von E rnen . — M a r t i n , Bote des Zendens 1448.
— E in Zweig kam  im 16. J a h rh . nach  B litzingen und 
1564 nach  U rseren. —  B W  G IV . [D. I.]

N A H L .  Berliner Maler- und  B ildhauerfam ilie, die 
in der Schweiz tä tig  gewesen i s t . —  1 J o h a n n  A u g u s t
I., 1710-1781, B ildhauer, kam  1746 nach  B ern, erw arb 
das G ut « T anne » bei Zollikofen, w urde im  gl. J .  n a 
tu ra lis ie rt und B ürger von C hardonnay (W aad t), schuf
u. a. das D enkm al des Schultheissen H . von E rlach  in 
der K irche von H indelbank  und ebendort nam entlich  
das hochberühm te  G rabm al der F rau  P fa rre r L ang
haus. Professor in K assel von 1755 an . — 2. S a m u e l , 
Sohn von N r. 1, 1748-1806, B ildhauer, f  ebenfalls als 
Professor in K assel. — 3 .  J o h a n n  A u g u s t  I I .,  Sohn 
von N r. 1, 1752-1825, Maler, D irek tor der K lasse der 
Malerei an der A kadem ie in Kassel von 1815 an . — 
Vergl. S K L  (m it Bibliogr.). —  A B B . — S B B  I I .  — B T  
1879. [H. Tr.]

N A I N E .  Fam ilie von Nods (B erner Ju ra ) . — 1. A l 
b e r t ,  * 1871, Genfer G rossrat seit 1910, Mitglied des 
Conseil a d m in is tra tif  von Genf seit 1922, G enferbürger 
seit 1911. —  [ C .  R.] —  2. C h a r le s ,  B ruder von N r. 1, 
* 27. V I .  1874 in Nods, M echaniker, dann A d vokat in 
L a Chaux de Fonds, F ü h re r der neuenburgischen so
zialistischen P a rte i, R ed ak to r der Sentinelle, seit 1910 
D irek tor des Sozialam tes in L ausanne, neuenburgischer 
G rossrat 1906-1910, N a tio n a lra t 1911 bis zu seinem 
Tode. N ach seiner U ebersiedelung n ach  L ausanne reo r
ganisierte  er die sozialistische P a rte i u n d  redig ierte  den 
Droit du Peuple. 1903 verw eigerte er den M ilitärdienst 
und w urde zu einigen M onaten Gefängnis v e ru rte ilt, 
t  29. x i i.  1926 in Preverenges. —  Vergl. Tageszeitungen, 
E nde Dez. 1926. —  Messager boiteux de Neuchâtel 
1928. [A. Sch.]

N A L .  Fam ilie von Luc im  D auphine, die sich 1725 
in Genf niederliess. —  M a t h i e u , * 1758, spielte eine 
gewisse Rolle im A ufstand  von 1794. [E. L. B u r d e t . ]

N A N C Y  ( S C H L A C H T  B E I ) ,  5 .  I.  1 4 7 7 .  L etzte  
bedeutende Schlacht der B urgunderkriege, in denen der 
H erzog R enatus von L othringen  und die E idgenossen 
den H erzog K arl den K ühnen  schlugen. Das bur-

gundische H eer zäh lte  15 000 M ann, das der Schweizer 
und L o th rin g er 19 000, w o ru n te r 4000 R e ite r. Das 
erst ere s tan d  sch lach tbere it in einer kleinen E bene 
zwischen der M eurthe und  dem  Saulru-W ald  ; 30 Ge
schütze beh errsch ten  von der H öhe die S trasse  nach  
Luné ville. D as andere  H eer entw ickelte  sich um  8 U hr 
m orgens beim  Teich von N euville. Zwischen 1 und 2 U hr 
n ach m ittag s erfolgte der allgem eine Angriff. Im  S turm  
eroberten  die Schweizer die 30 K anonen , w arfen die 
E ngländer über den H aufen , säu berten  das ganze Tal 
vom  Feinde und  w arfen  das Fussvolk  in die M eurthe. 
Dem  von einem  Schw ertstreich  verw undeten  Herzog 
K arl w urde vom  H errn  von S t. Die der G nadenstreich  
v e rse tz t. Die Schweizer verfo lg ten  die U eberlebenden 
des bu rgundischen  Heeres bis Vor die Tore von Metz. 
D er Leichnam  K arls des K ühnen  w urde am  Tage 
d a rau f im  Eise eingefroren gefunden. —  Vergl. die 
Chroniken von Schilling, E dlibach  und  E tte rlin . — 
Commines : M émoires. — B o n ste tten  : D eproeliis et fine 
Caroli audacis. —  Olivier de la  M arche : M émoires. —  
Calm et : H ist, de Lorraine. — M archai : M émoire sur la 
bataille de N ancy. —  Schoeber : Die Schlacht bei N ancy. 
■— L aux  : Ueber die Schlacht bei N ancy. —  v . R o d t : 
Feldzüge K arls des K ühnen . [P. de V.]

N A N S E L I  ( N a n s e l u s ) ,  GEORG, von S itten , N o tar, 
K astlan  von S itten  1517, 1519, L an d esh au p tm an n 
s ta tth a lte r  1519. ■— F r a n z ,  Sohn des V orgen., D om herr 
von S itten  1516, G rosskan to r 1535, f  1551. -— BU G V I. 
-— Im esch : Landratsabschiede  I. [D. I.]

N A N T  (K t. F reiburg , Seebez., Gem. Bas Vully.
S. G LS). D orf, das frü h er zusam m en m it P raz , Chau- 
m on t und  Sugiez die « Com mune des q u a tre  villages de 
la R ivière » b ilde te  und zu M urten gehörte . W appen : 
in  Silber eine grüne W einrebe an  goldenem  R ebstock 
au f grünem  Boden, blaue T rauben  trag en d . Die R ivière 
te ilte  das Schicksal M urtens (s. d.). Seit 1831 nen n t 
sich die Gem einde Bas Vully. —  E ngelhard  : Bez. M ur
ten. — A rch. Bas Vully. [R. M.]

N A N T E L M E ,  Bischof von Genf 1 1 8 5 -1 1206, N ach
folger von A rducius von Francigny , w ar P rio r der 
K artau se  von Vallon gewesen, dann P ro p s t von St. 
P e te r in Genf. E r b ekäm pfte  die Uebergriffe des Grafen 
W ilhelm  von Genevois. — F leu ry  : H ist, de l ’église de 
Genève I, 75. [C. R.]

N A N T E L M E ,  Bischof von S itten . Siehe E c u b l e n s .  
N A N T E L M E ,  A b t von St. M aurice 1223-1258, w ird 

von einigen A utoren  m it der Fam ilie  Q uarte ry  in 
V erb indung  g eb rach t. E r b au te  die K losterk irche neu 
au f und  t r a t  Com m ugny im  Genevois gegen R echte  in 
Bex, L iddes und  Orsières ab . —  A ubert : Le trésor de 
l ’abbaye. ■— K losterarch . [Ta.]

N A N T E R M O D .  Fam ilie  aus dem  Illiez-T al(W allis). 
— J o s e p h ,  1844-1927, von T ro is to rren ts , L ehrer 1878, 
dann  P rä fek t am  Kollegium  von S itten , D irek to r des 
bischöfl. Sem inars 1881, S tudienaufseher, D om herr von 
S itten , M issionar und  aposto lischer P ro to n o ta r. [Ta.]  

N A N T S C H E N .  W alliser Fam ilie, seit dem 14. Ja h rh . 
in S itten  b e k an n t. — G e o r g e s ,  G rosskastlan  1518, 
L a n d e sh a u p tm a n n s ta tth a lte r  1518. —  J e a n ,  Gross
k astlan  1563. [Ta.]

N A N T U  A T E  N . V ölkerschaft keltischen U rsprungs, 
die das u n te re  R h o n e ta l bew ohnte  u n d  zw ar vom  
M auvoisin oberhalb S t. M aurice bis zum  Genfersee. 
T arnaiæ  oder A caunum  (St. Maurice) b ilde te  ihre 
H auptsiede lung . N ach der E roberung  durch  G alba 58 v. 
Chr. b ildeten  die N. m it den V eragern, Sedunern und 
V iberen eine Civitas. — Caesar : De bello gallico. — 
Boccard : H ist, du Valais. —  F . S tähelin  : Die Schweiz 
in  röm. Zeit. [Ta.]

N A P O L E O N  I. B O N A P A R T E ,  K aiser der F ra n 
zosen, * 15. v in . 1769 in  Ajaccio (K orsika), f  5. v. 1821 
a u f S t. H elena, w urde durch  E roberung  N ord italiens 
seit 1796 der erste General der franz. R evolutionszeit. 
Als solcher hob er se lbständig  am  7. VI. 1797 das 
H elvetische Kollegium  in M ailand au f und  verfüg te  am
10. x . 1797 den A nschluss der b ü n d n . Vogt eien Borm io, 
Veltlin und  C hiavenna an die cisalpinische R epublik . 
A uf der folgenden D urchreise durch die Schweiz (über 
Bern, Basel), Nov. 1797, erforschte er die S tim m ung des 
Landes und  erwog bereits E roberungsp läne. Der Besitz
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der Schweiz erschien ihm  w ichtig  aus stra teg ischen  
(« b astion  des Alpes ») wie aus po lit. G ründen (Sitz der 
englisch-österreichischen A genten einer G egenrevolu
tion) ; auch  dach te  er m it dem  heroischen S taatssch a tz  
w eitere Feldzüge zu finanzieren. D aher berief er im 
Dez. 1797 den O berstzunftm eiste r P e te r  Ochs von 
Basel nach  Paris und  v erab redete  m it ihm  eine Revo- 
lu tion ierung  der Schweiz, zum al D enkschriften  des 
W aad tländers F . G. de L aharpe  ein E ingreifen F ra n k 
reichs rech tfertig ten . Die E rrich tu n g  einer helvetischen 
T ochterrepublik  erschien zugleich als A usbreitung  der 
revo lu tionären  G rundsätze  wie als m ilitärische N o t
w endigkeit. D urch  diese Bew eggründe b estim m te  B ona
p a rte  das schw ankende D irek to rium  zum  A ngriff au f 
die Schweiz, welcher im  M ärz-A pril 1798 die E rrich tu n g  
des helvetischen E in h e itsstaa tes  herbeifüh rte .

Aus A egypten zurückgekehrt, ü b e rsch ritt  B onaparte  
im  Som m er 1800 den Grossen S t. B ernhard , u n te r  
s ta rk e r Beihilfe der W alliser, und  schlug am  14. VI. 1800 
die O esterreicher in O beritalien . Im  F rieden  von Luné- 
ville 1801 g a ran tie rten  F ran k reich  und O esterreich die 
U nabhängigkeit der Schweiz ; zugleich liess sich B. das 
F ric k ta l a b tre te n , um  es als T auschm itte l fü r m ili
tä risch  w ichtiges G ebiet zu verw enden. In  der folgenden 
Zeit u n te rs tü tz te  er abw echselnd die stre iten d en  
Schweiz. P a rte ien , bis der helvetische Senat die Ab
tren n u n g  des W allis am  27. v ir. 1802 als unabhängige 
R epublik  zuliess. Die S im plonstrasse, u n te r  grossem  
K ostenaufw and  bis 1805 erb au t, sicherte  B o n aparte  die 
V erbindung m it O beritalien , da  ih re  freie B enutzung  
den franz. T ruppen  zugestanden w erden m usste . Am
11. v ili . 1802 m usste  die Schweiz auch noch au f das 
D ap p en ta l verzich ten  ; doch h a tte  B onaparte  schon 
im  Mai anlässlich eines A ufstandes den A nschluss der 
W aad t an  F ran k reich  abgelehn t.

W ährend  der ganzen Zeit seit E nde 1799 beeinflusste 
B onaparte  aufs s tä rk ste  die innere Po litik  der helve
tischen R epublik  (s. diesen A rt.). Im  Ju li 1802 zog er 
seine T ruppen  ganz aus der Schweiz zurück, um  durch 
E ingreifen in den sofort ausbrechenden B ürgerkrieg 
seine U nen tbehrlichkeit d a rzu tu n . Am  30. Sept. 
künd ig te  er durch  eine P rok lam ation  seine V erm ittlung  
an. Das E rgebnis der folgenden V erhandlungen ist die 
M ediationsakte (s. d. und A rt. Consulta). Stets tru g  
N apoleon B o n aparte  seit 1809 am tlich  auch den T itel : 
« M édiateur de la  C onfédération he lvétique ».

D urch  eine M ilitä rk ap itu la tio n  und durch  ein B ündnis 
h ielt N. die Schweiz w ährend der M ediation nieder. 
Obschon das L and  im  F riedenszustand  w ar, schufen die 
w irtschaftlichen  N öte eine w achsende E n tfrem d u n g  
gegenüber dem  K aiser. D aran  än d erte  n ich ts, dass 
Napoleon anlässlich einer U n te rred u n g  m it dem  Z ürcher 
B ürgerm eister R einhard  in R egensburg 1809 den A n
schluss Tirols an  die Schweiz erwog. V ielm ehr schlug er 
dann  am  12. XI. 1810 die R epublik  W allis als D epar
tem e n t Sim plon zum  K aiserreich. Zwecks einer Teil
a b tre tu n g  und  besserer H andelskontro lle  liess er im 
O kt. 1810 den K t. Tessin besetzen. Als die T agsatzung  
keine A b tre tu n g  zugestand, d roh te  er sogar m it E in 
verleibung der gesam ten  Schweiz und h ielt den K an ton  
bis 1813 von italienischen T ruppen  bese tz t. Im  Inneren  
liess er durch den persönlich m ildgesinn ten  G esandten 
A ugust von T alleyrand  (1808-1823) in der Schweiz eine 
straffe Zensur führen , u n te rd rü c k te  1809 den Erzähler 
M üller-Friedbergs und  verfolgte M adam e de S taël in 
Coppet durch  Schikanen. D ank des ständ igen  Druckes 
zogen denn auch  9000 Schweizer im  russischen Feldzug 
m it, zeichneten  sich u n te r  O udinot bei Po lo tzk  und  an 
der B eresina aus, keh rten  aber bis au f 700 n ich t m ehr 
heim .

Der U m schw ung des napoleonischen Kriegsglücks in 
R ussland bew irk te  keine A bkehr der Schweiz von ihrem  
V erm ittler, und  erst nach  der Schlacht bei Leipzig 
(16.-19. x . 1813) ging das L and zögernd ins Lager der 
A lbert en über. N achdem  die Schweiz aber infolge des 
D urchm arsches der A lliierten in den K riegszustand 
gegen N apoleon g e tre ten  w ar, hob die T agsatzung  am 
29. x i i.  1813 die M ediationsverfassung auf. Am folgen
den K am pf gegen N apoleon anfangs 1814 h a tte  die 
Schweiz kaum  einen Anteil.

N ach der R ü ckkehr von E lba  im  M ärz 1815 v e rsuch te  
Napoleon auch  au f die Schweiz einzuw irken, um  sie 
w enigstens zur N e u tra litä t zu bewegen. Allein de r 
G esandte Aug. von T alley rand  h ielt n u n  zu L u d 
wig X V II I . , und  die Schweiz selbst n ah m  nach  A uf
forderung  der G rossm ächte am  K am pfe gegen den 
K orsen te il. D aher erfolgte im  Ju li 1815 ein Feldzug von 
40 000 M ann u n te r  General B achm ann in  die F re i
g rafschaft, und eidg. T ruppen  nahm en  an  der B ela
gerung von H üningen teil, das am  26. Aug. zur E rge
bung  gezwungen w urde. Das E rgebnis dieses K am pfes 
gegen N apoleon w aren bes. G ebietsabrundungen  zu
gunsten  Genfs und eine E ntschäd igung  fü r die Schäden 
w ährend der H elvetik . Die Schweiz h a tte  als m ilitä risch 
politisches V orw erk Frankreichs u n te r  N apoleon s ta rk  
die Schäden einer F rem d enherrschaft 1798-1815 ve r
sp ü rt, sie v e rd an k te  dem  K orsen ab er auch  die zeit
weise E in führung  von B u n d esstaa t und  R echtsgleich
h e it, als V erheissungen fü r die Z u kunft. —  Vergl. A rt. 
F r a n k r e i c h  ; H e l v e t i s c h e  R e p u b l i k ,  M e d i a t i o n s 
a k t e .  —  D ierauer V. — W . Oechsli : Gesch. der Schweiz 
im  19. Jahrh. I - I I .  — E. Guillon : Napoléon et la Suisse, 
1803-1815 (m it Bibliogr.). — E . D riau lt : Napoléon et 
l ’Europe. —  G. S te iner : Napoleons I. P o litik  und  
Diplomatie während der Gesandtschaftszeit des Grafen 
A u g . von Talleyrand. —  B udé : Les Bonaparte en 
Suisse. [ E .  D e j u n g . ]

N A P O L E O N  111. B O N A P A R T E ,  K aiser der 
Franzosen, * 20. IV. 1808 in Paris, t  9. i. 1873 in Chis- 
lehu rst (E ngland), d r itte r  Sohn des K önigs Ludw ig 
B o n aparte  von H olland und  der H ortense  B eauharnais, 
S tiefto ch te r Napoleons I ., kam  1815 m it seiner M u tter 
in die Schweiz und  w urde au f Schloss A renenberg (T h u r
gau) erzogen. D ank  allgem einer B eliebtheit erh ie lt er 
das E h ren b ü rg errech t des K ts. T hurgau , b e to n te  aber 
in seiner A n tw ort, dass er doch F ranzose und  B o n aparte  
bleiben w ollte. Als Schüler des O bersten D ufour in 
T hun w urde er A rtille rieh au p tm an n , schrieb auch  
Politische und m ilitärische Betrachtungen über die 
Schweiz (1833). Am 30. x . 1836 u n te rn ah m  er in S trass
burg  einen H an dstre ich  gegen die Ju lim onarch ie , w urde 
nach  A m erika ausgewiesen, keh rte  aber im  F rü h ja h r  
1837 au f die N achrich t von der K ran k h eit seiner M utter 
in die Schweiz zurück. Sein Verbleiben nach  deren Tod 
b ew irk te  den sog. P rinzenhandel, indem  der franz . 
G esandte M ontebello in  einer N ote am  1. v ili . 1838 
seine Ausw eisung verlang te . Da der Prinz sich in e rster 
Linie als Franzose b e tra ch te te , besass F rankreich  das 
R ech t zu einer derartigen  F orderung . Dagegen erhob 
sich ab er die V olksstim m ung, g e täu sch t über die N a tu r 
seines B ürgerrech ts, vor allem  im  T hurgau , in der W aad t 
und  in Genf. Als ein bew affneter K onflik t unverm eidlich  
schien, gab der Prinz am  20. Sept. seinen E ntsch luss zur 
Abreise nach E ngland  kund , w orauf der a k u te  Gegen
satz  behoben w ar ; die V erstim m ung der Schweiz gegen 
die Ju lim onarch ie  d au erte  ab er fo rt.

Der 1852 zum  K aiser em porgestiegene P rinz  bew ahrte  
dem  L and  seiner Jugend  ste ts ein gutes A ndenken, 
obschon von der Schweiz aus eine heftige Polem ik gegen 
das zweite K aiserreich  einsetzte (V ictor H ugos P a m 
p h let Napoléon le Petit). E ine w ichtige Rolle spielte 
N. I I I .  in den beiden grossen äussern Gefahren, die den 
1848 geschaffenen eidg. B und esstaa t bedroh ten . Im  
N euenburgerhandel 1856-1857 übernahm  er au f preus- 
sischen W unsch die V erm ittlung  zwischen Preussen und 
der Schweiz (s. A rt. N e u e n b u r g ).

Im  Savoyerhandel 1859-1869 liess sich N apoleon 
noch m ehr vom  französischen In teresse leiten , was ihm  
die Schweiz. Sym path ien  vorübergehend en tfrem dete  
(s. A rt. S a v o y e n ) .  Dagegen kam  F ran k reich  der 
Schweiz au f w irtschaftlichem  Gebiete entgegen, vor 
allem  durch  die V erträge vom  30. VI. 1864. Auch w urde 
der K aiser 1865, als er m it der K aiserin  incognito  A re
nenberg  und  T hun aufsuch te , bei den a lten  Freunden  
freudig em pfangen. —  Vergl. A rt. F r a n k r e i c h .  — 
P . Schweizer : Gesch. der Schweiz. N eutralität. —
E . G agliardi : Alfred Escher. —  Derselbe : Gesch. der 
Schweiz, Bd. I I I .  — D ierauer V. — de Vargas : L ’affaire  
de Neuchâtel 1856-1857. — J .  Trésal : L ’annexion de la 
Savoie à la France. [E .  De j u n g .]
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N A R B E L .  W aadtländ ische  Fam ilie, die 1567 in 

G oum oëns la  Ville, 1578 in V uarrens vorkom m t.
—  1. H e n r i ,  1842-1917, Professor der Exegese des 
Neuen T estam en tes an  der U n iv ersitä t von L ausanne 
von 1904 an. — 2. P a u l , 1876-1920, Dr. m ed., P r iv a t
dozent der D erm atologie an  der gleichen U n iv e rsitä t ; 
N a tu ra lis t. [M. R.]

N A R D I N .  Fam ilie von Verlaus (H au te  Saône), die 
sich 1774 in Les B renets (N euenburg) niederliess, 1786 
ins neuenburgische B ürgerrech t aufgenom m en w urde 
und sich 1863 in  Le L o d e  e inbürgerte . Die N. zeichneten 
sich als F a b rik an ten  von P räzisionsuhren  aus. Zu 
nennen ist n am en tlich — P a u l  D a v i d ,  1885-1920.[L. M.] 

N A R I ,  B e r n a r d i n o ,  K äm m erer und  A gent des 
Papstes am  französ. Hofe, w irkte d o rt fü r die A b tre tu n g  
des V eltlins m it C hiavenna und  Borm io an  P a p s t 
U rb an  V III . oder Schaffung eines v ierten  Bundes neben 
den drei bestehenden  oder eines ach ten  K an to n s im  
B orrom äischen B unde, ab er R ichelieu ging au f diese 
P ro jek te  n ich t ein. M aréchal de cam p in G raubünden  
1625, suchte er de Coeuvres durch  Abschluss eines 
W affenstillstandes an  der vo llständ igen  E roberung  des 
Veltlins zu v erh indern . —  Vergl. E . R o t t :  Représ. dipi.
I I I .  —- Sprecher : Kriege und Unruhen. [L. J.]

N A R U T O W I C Z ,  G a b r i e l  J o s e f ,  Ingenieur, * 1 7 .m . 
1865 in Telsze (Polen), längere Zeit tä t ig  in den tec h 
nischen B etrieben der S ta d t St. Gallen u n d  als Associé 
im lln g en ieu rb u reau  K ürs te in er daselbst, h ie rau f P ro 
fessor in  Zürich, und O beringenieur der B ernischen 
K raftw erke , w urde am  10. X I I .  1922 zum  P rä si
d en ten  der R epublik  Polen erw ählt und  am  16. De
zem ber e rm ordet. B ürger von U ntereggen  7. I V .  1895.
—  St. Galler N bl. 1923, p . 70. — T ageszeitungen. [Bt.] 

N A S ,  A m é d é e ,  K artäu se r, * 30. I .  1689 in T honon
(Savoyen), P riester 1713, Schaffner in  der V alsainte 
1727-1731, 1733-1738, im  R eposoir 1731-1733, P rio r der 
P a r t  D ien 1738-1745, der V alsain te 1745-1766, t  2. VII. 
1767. H isto riker von B edeutung , legte die Verzeich
nisse der P rioren  der P a r t  Dieu und  V alsain te an  und 
hin terliess handschriftliche  A ufzeichnungen. —  Gatal. 
des prieurs de la Valsainte (in R H E  1913). —  v. M ülinen : 
Helvetia Sacra I. [J. N.]

N A S A L .  Aus F eldk irch  stam m endes Z ürcher R a ts 
geschlecht des 16. Ja h rb . W appen : eine enface gestellte  
Nase (Siegel). — K aspar zog 1500 von F eldk irch  nach  
Sargans, w ar 1504 in Z ürich und  erhie lt 1505 das zürch. 
B ürgerrech t. O bervogt zu Meilen 1530-1542, schloss 
sich eng der R eform ation  an, zum al an  Bullinger, war 
öfters G esandter und eidg. V erm ittler, f  30. m . 1547. — 
L L . —  Z T  1879, p. 251 ; 1906, p. 58. — A S IV , 1 c. — 
D iarium  Bullingers. —- Bullinger : Ref.-Gesch. —
Strick ler und Égli : Aclensam m lungen. —  F . Hegi : 
Glückshafenrodel 1504. [F. H.]

N A S A L L I ,  I gnazio , * in  P arm a  1750, E rzbischof 
von Cyrus 1819, p äp stl. N untius in der Schweiz 
9. x . 1819 - 2. v in .  1823, verh an d e lte  besonders über 
die B istum spro jek te  Basel und  St. Gallen ; L egat in 
Belgien 1823, K ard inal 1827, t  2. x ii. 1831. —  Vergl. 
Moroni : Diz. —- Migne : Diet, des Cardinaux. — F. Flei- 
ner : Staat und Bischofswahl im  B is tu m  Basel, p . 66. — 
F. Gschwend : Die Errichtung des B istum s St. Gallen, 
p. 103. —  Steim er : Die päpstl. Gesandten. [J. T.] 

N A S O  A B U N D I ,  Bischof von Chur. Siehe A b u n d i .  
N A S S A U ,  E m i l i e  v o n ,  Schw ester des M oritz, des 

P rinzen  von O ranien. W itwe von Dom  E m anuel, dem  
Sohne A ntons, K önigs von P o rtu g a l, de r von Philipp
II . von Spanien en th ro n t w u rd e ; sie zog sich 1626 m it 
ihren  T öch tern  nach  Genf zurück, erw arb die Baronie 
P rangins, w ohnte  jedoch  lange Zeit in  S t-G ervais (Genf) 
im H aus G alla tin , das n ach  ih r ch â teau  royal g enann t 
w u rd e ; f  in Genf 16. i ii . 1629. —- G a u tie r :  Hist, de 
Genève. —  A. de F a ria  : Descendance de D. A n t. I, prieur  
de Grato... (A H S  1907). [C. R.]

N A T A L I S ,  J e a n ,  d e ,  von einer Fam ilie von Mon
tau b an , die nach der A ufhebung des E d ik ts  von N antes 
nach Preussen flüchtete , * 1670 in M ontauban, O berst 
in preussischen D iensten, G ouverneur des F ü rs ten tu m s 
N euenburg, f  1. iv . 1754 in N euenburg, wo er 1744 
B ürger geworden w ar. — France protestante. [L. M.] 

N A T A L R A T  hiess in Zürich 1336-1798 die erste,

au f W eihnach ten  des vorhergehenden Jah res  an am 
tende  R a ts ro tte , se itdem  durch  die Z unftverfassung  
vom  16. v ii. 1336 die drei bisherigen R a ts ro tte n  abge
schafft und an  deren Stelle n u r noch zwei vor St. J o 
h an n stag  im  W inter und  S t. Jo h a n n sta g  im  Som m er zu 
w ählende R a ts ro tte n  eingerich tet w orden w aren. Die 
erstere , auch  Weihnachtsrat gen. R a ts ro tte  erh ielt ihre 
B ezeichnung von N ativitas dom ìni (W eihnachten , 
25. Dez.), dem  m itte la lte rlich en  Jah resan fan g  unseres 
folgenden Ja h re s  (N a ta lra t 1337-1798 =  W eihnachten  
1336-W eihnachten  1797). — L L  X X , p. 297 f. — D. 
W yss : H andbüchlein, p. 56. —  K. D ändliker : Gesch. 
der Stadt und des K ts. Zürich  1, p. 132. —  F . Hegi : 
Z u n ft zur Schmieden, p . 57 u . 366. [F .  H.]

N A T E R . T hurg . Fam ilien  in H ugelshofen und  
K urzdorf, wo zeitweilig fa s t alle E inw ohner diesen 
N am en (von m hd. näter =  Schneider) fü h rten . U l r i c h  
in B erlingen 1317. J o h a n n  in D iessenhofen 1335. Von 
H ugelshofen stam m en —  1. J a k o b , 1826-1906, O rganist 
und  K om ponist in W ädensw il, sowie — 2. J o h a n n ,
29. iv . 1856- 16. VI. 1928, L ehrer in  A adorf seit 1885, 
schrieb eine Gesch. von A a d o rf und  Umgebung  (1898) ; 
Das ehemalige Frauenkloster Tänikon  (1906) und  Gesch. 
von Hugelshofen  (Ms.). —  Vergl. N a te r : A adorf. [ L e i s i . ]

N A T E R S  (K t. W allis, Bez. Brig. S. G LS). Gem. und 
Dorf. V erschiedene D ruidensteine und präh isto rische  
F unde . Nares 1018 ; Naters 1079 ; Narres 1138. N. 
gehörte im  F rü h m itte la lte r  dem  K loster S t. M au
rice, kam  anfangs des 11. Ja h rh . vorübergehend  an  den 
kgl. H of von B urgund  u n d  nach  jah re lan g en  S tre itig 
keiten  zwischen 1138 und  1148 endgültig  an  den 
Bischof von S itten . Dieser liess N. durch  V itz tum , 
Meier, M istral und  W eibel verw alten  und  gab diese 
A em ter m eistens adeligen Fam ilien  zu Lehen. So 
besassen das M eiert um  1219-ca. 1300 die Manegoldi 
und  1300-1333 die B landra te , w ährend  das V izedom inat 
1249-1275 durch die H erren  von A ugusta  und  1275- 
1303 durch  die E dlen  von U rnavas, se it 1345 durch  die 
Ju n k e r  von C hevron-V illette v e rw alte t w urde. Der 
Meier und  sp ä ter der K astlan  h a tte  seinen Sitz au f dem  
festen  Schlosse Super Saxo (auf der Flue), nach  dem  
auch  die edlen M anegoldi sich sp ä te r  b en an n ten . Die 
B urg w ar gleichzeitig bischöfl. R esidenz und  daher des 
öftern  V ersam m lungsort des L an d ra tes  von W allis. 
H ier e rtro tz te n  1446 die P a tr io te n  die sogen. A rtikel 
von N aters. Das Schloss, w iederholt re s tau rie rt, ist 
sp ä te r  in P riv a tb esitz  übergegangen und  is t teilweise 
noch h eu te  e rhalten . Die H erren  von A ugusta  h a tte n  
ihren  S tam m sitz  in  einem  m ächtigen  T urm  beim  h eu 
tigen Friedhof, der in  der Folge au f die von U rnavas, 
die von R aron, die Gobelini, an  die de P la tea  und 
endlich an  die Gem. von N aters überging, welche ihn 
lange Zeit als Zeughaus b en ü tz te  und  1899 zu einem  
Schulhaus um b au te . Sitz oder Besitz in  N aters h a tte n  
überdies besonders folgende Adelsfam ilien : die H erren  
von W eingarten  m it einer festen  B urg au f dem  heu tigen  
Ju n k erb ie l, die K odier m it ih rem  S tam m haus u n te r  der 
K irche, die von Brienz, die von E m en , die von M und, 
die zer F rau en  von Visp usw.

Im  14. und 15. Ja h rh . erw arb die Gem. die m eisten 
bischöfl. H errschaftsrech te  und legte so den G rund zu 
der S elbständ igkeit des Zendens Brig. Die Gem. g eh t 
in ih rem  U rsp rung  au f die 1. H älfte  des 13. Ja h rh . 
zurück  und  zerteilte  sich in der Folge in  eine ganze 
Reihe von kleinen Gemeinwesen, die sich erst 1617 zur 
heu tigen  grossen Gem. von N aters zusam m enschlossen. 
In  Zendensachen b ildete  N aters bis 1799 die zwei 
g e tren n ten  G um perschaften  N aters (Dorf) u n d  R ischi
nen (Berg). Bis 1518 w ar N aters der G erichtssitz  und 
som it der H a u p to r t des Zendens Brig.

Die P farrei, die ins 10. Ja h rh . zurückreichen d ü rfte  
(erste E rw ähnung  1018), um fasste  u rsp r. den ganzen 
Zenden Brig m it A usnahm e von Zwischbergen und  
E ggerberg. Von N aters haben  sich lo sge trenn t : vor 
1267 Sim plon, 1642 Glis und 1727 M und. Die gegen
w ärtige K irche w urde 1659-1670 e rb au t, w ährend  der 
rom anische T urm  aus dem  11. oder 12. Ja h rh . s ta m m t. 
Sie b esitz t bem erkensw erte Chorstühle von 1665 und 
5 p räch tige  A ltäre aus dem  17. Ja h rh . Spätgo tische 
B einhauskapelle von 1514. —  N aters h a t durch  die
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E rdbeben  von 1755 und 1855 und bes. durch  w ieder
holte  U eberschw em m ungen des K elchbachs und  der 
R hone (z. B. 1330, 1469, 1506, 1640, 1778, 1849 und 
1862) schwer ge litten . Die grossen B auarbe iten  der

T urm  der Herren von Augusta, heute  Schulhaus.
N a ch  einer Photographie.

beiden S im plontunnels, der Lötschberglinie und  der 
F u rk ab ah n  b rach ten  fü r K aters einen m ächtigen 
Aufschw ung. Bevölkerung : 1850, 763 E inw . ; 1900, 
3953 ; 1920, 2809. —  D. Im esch : Beitr. zur Gesch. v. 
Naters. [D. I.]

N A T I F S  w urden in Genf die in der S tad t geborenen 
K inder der H ab ita n ten  g en ann t. Vom 16. Ja h rh . an 
(um  1550) w urde der H a b ita n t und,folglich auch  der N. 
ohne w eiteres als e ingebürgert b e tra ch te t, genoss aber 
w eder bürgerliche noch politische R ech te  ; er konnte  
durch  E inw illigung der R ä te  u n d  gegen Bezahlung 
b estim m ter G ebühren B ürger w erden. Die N. in te r
ven ierten  als solche von 1655 an  in  den öffentlichen 
Angelegenheiten ; sie w aren  dam als so zahlreich, dass 
sie eine Rolle zu spielen begannen. E in 1770 von ihnen  
g es tif te te r  A ufruhr w urde m it Strenge u n te rd rü c k t. 
1774 ergriff ein Teil der N. P a rte i fü r C ornuaud und 
ste llte  sich au f die Seite der A ristok ra ten , die ihnen 
bürgerliche R ech te  in A ussicht ste llten . N ach dem  
Siege der P a triz ie r und  dem  É d it Noir 1782 k onn ten  sie 
sich  der erw orbenen m ateriellen  Vorteile erfreuen. 1789 
w urden die N. der 4. G eneration und « d a rü b er h inaus » 
serienweise ins B ürgerrech t aufgenom m en ; die R evo
lu tio n  von 1792 (E d ik t vom  12. Dez.) b rach te  ihnen  die 
politische G leichheit. I[C. R.]

N A T I O N A L B A H N  ( S C H W E I Z E R ) .  Von dem okra
tischen  W in te rth u re r Po litikern  am  5. IV. 1875 gegr. 
E isenbahngesellschaft, die eine d irek te  V erbindung 
zwischen Boden- und Genfersee hersteilen  und zugleich

die schon bestehenden  G esellschaften konkurrenzieren  
sollte. E n ts tan d en  w ar die N. B. aus der V erschm elzung 
der G esellschaften W interthur-S ingen-K reuzlingen  und 
W ’thur-Z ofm gen. E röffnet w urden W ’thur-E tzw ilen - 
Singen, E tzw ilen-K onstanz u. E m m ishofen-K reuzlingen 
am  17. v i i . 1875, die einzelnen Stücke der W estsektion  
(B aden-Lenzburg-Zofm gen, Suhr-A arau , W ’thur-O tel- 
flngen-Baden) im  Laufe des Jah res  1877. K aum  w ar die 
Bahn im  B etrieb , geriet die Gesellschaft in K onkurs ; 
am  18. II. 1878 verfüg te  das B undesgericht die Zwangs
liqu ida tion . Bei der K onkurssteigerung  k au fte  die N ord
ostbahn  1880 die ganze Linie fü r n ich t ganz 4 Millionen 
F r., w ährend sie über 31 Millionen gekostet h a tte . Die 
g a ran tie renden  S täd te  kam en in  schwere B edrängnis, 
sodass der B und helfend eingreifen m usste. Am ärgsten  
w ar W in te rth u r getroffen, das sich aber von der K a
tas tro p h e  seither w ieder völlig erho lt h a t.  —  Vergl.
A. G ubler : Die Schweiz. N .  —  P. W eissenbach : E isen
bahnwesen I, p. 49. [H .  Br.]

N A T I O N A L  G E N E V O I S  ( L E) .  Organ der kon
servativen  O ppositionspartei, die 1833-1839 als F o r t
setzung der Sentinelle genevoise in Genf erschien und von 
Elisée Lecom te gele ite t w urde. —  Presse suisse, p. 79. —
F. G ardy : Cinquante ans de vie politique, p . 33. [C. R.]

N A T I O N A L H Y M N E .  Die Schweiz besitz t keine 
durch  einen behördlichen Beschluss an erk an n te  N a
tiona lhym ne, h a t jedoch  m ehrere N ationallieder, die 
bei feierlichen G elegenheiten gespielt oder gesungen 
w erden. Das V aterlandslied  R ufst du m ein Vaterland 
( O M onts indépendants, Ci chiam i o patria ) verdanken  
wir den D ich tern  Jo h an n  R udolf W yss, H enri Roeh- 
rich, P fa rrer in  Genf, und  P ie tro  Peri. Es w ird nach  der 
gleichen Melodie wie die englische und die deutsche 
V aterlandshym ne gesungen ; sie s tam m t w ahrsch. we
der von Lulli, noch von Jo h n  Bull, noch von Carey. 
Mit der Melodie zum  Cé qué l ’aino w eist sie eine über
raschende A ehnlichkeit auf.

An zw eiter Stelle kom m t in  der deutschen und  in 
der italienischen Schweiz der Schweizerpsalm . In  der 
rom anischen Schweiz w ird er sogar der N ationalhym ne 
vorgezogen. Die T exte  stam m en von L eonhard  W idm et, 
von Zürich, Charles C hate lana t, einem w aadtländ ischen  
P fa rrer, sowie von einem u n b ek an n ten  italienischen 
D ich ter : Trittst im  Morgenrot daher (S u r  nos monts 
quand le soleil ; Quando bionda aurora). Die Melodie 
ist dem  Graduale einer vierstim m igen Messe des U rner 
P a te rs  A lberich Zwyssig im  K loster W ettingen  en t
nom m en. In  der zw eiten F assung  h a t  W idm er die 
M etrik seines j G edichts dieser Melodie angepasst ; 
diese w eist gegen ih r E nde ry h thm ische  Schwierig
k eiten  auf, die seither durch  den G ebrauch verein fach t 
worden sind.

Da dieses zweite Lied in der französischen Schweiz 
der eigentlichen (N a tionalhym ne m eistens vorgezogen 
w ird, so w urde 1894 vom  Genfer M usiker C. L. Ro- 
m ieux, R ed ak teu r des A ven ir musical, ein Gesuch an 
den B undesra t gestellt, dieser Schw eizerpsalm  möge 
als offizielle Schweiz. N ationalhym ne an e rk a n n t w er
den. Vom D ep artem en t des In n ern  w urde diese P e ti
tio n  der Zentralkom m ission des Schweiz. Sängervereins 
überw iesen ; dieser h ie lt seinerseits eine U m frage bei 
fü n f oder sechs hervorragenden  D irek toren  von M än
ner- und  gem ischten Chören. Die A n tw o rt lau te te  
verneinend. Dem Volke könne m an  kein  V a terlan d s
lied vorschreiben ; zudem  sei die Melodie von Zwyssig 
zu schwierig. Der B undesra t w ar derselben M einung. 
Von der obengenannten  Kom m ission w urde Zwyssigs 
Melodie ein wenig vereinfach t. D abei blieb es (B undes
b la t t  1894, I I , 887). Noch im m er schw ankt das Volk 
zwischen derJN ationalhym ne m it ih rer frem den Melo
die und  dem  Schweizerpsalm , dessen Melodie zu einem  
ändern  Zwecke kom poniert w orden w ar. M ehrm als 
w urde vorgeschlagen, gewisse allgem ein b ek an n te  
Lieder zur Schweiz. N ationalhym ne zu erklären , so 
so etw a O mein H eimatland (O mon beau p a ys)  von 
G ottfried  K eller und Charles Vuillem in (Melodie von 
B aum gartner) ; Wo Berge sich erheben (Sa lu t glaciers 
sublim es) von E . R am bert und L. W idm er, ferner das 
Sem pacher- oder das Galvenlied, auch  Roulez tambours 
von Amiel, und andere m ehr. Doch konnte  m an  dabei
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zu keiner E in igung  gelangen, und tro tz  zahlreicher 
W ettbew erbe und unzähliger Z eitungsartikel blieb 
m an  b isher beim  A lten . [E. P .  L.]

N A T I O N A L  S U I S S E  ( L E)  N euenburgische T a
geszeitung freisinniger R ich tung , die in La C haux de 
Fonds 1. v i i .  1856 - 30. ix . 1920 erschien. —  Messager 
boiteux de Neuchâtel 1922. [L. M.]

N A T I O N A L Z E I T U N G .  Das ä lte ste  fo rtsch rittliche  
B la tt von Basel, gegr. 1842, u n te r  dem  N am en Schweiz. 
Nationalzeitung, fusionierte  1861 m it dem  1859 gegr. 
Schweiz. Volksfreund  und  n ah m  m it dem  E in tr i t t  des 
sp ä teren  B undesrates Em il Frei in  die R edaktion  am
24. VI. 1888 den heutigen T itel an . L it. Beilage : Der 
B asilisk  ; K inderbeilage : Der kleine N azi. —  Das 
Buch der Schweiz. Zeitungsverleger, p. 850. [A.]

N A T S C H .  G eschlecht in Meis (K t. S t. Gallen), von 
dem  einzelne Angehörige im  18. Ja h rh . in der L an d 
vogtei Sargans eine bescheidene po lit. Rolle sp ielten  als 
R a tsh err, L an d rich te r, L andam m ann , B annerherr. W ap
pen : g ev ierte t, 1 in W eiss ein gelber S tern , bese ite t von 
einem  schw arzen W inkelm ass, 2 u. 3 in Schw arz ein 
gelber, ro tb ew eh rter H ahn , beg leite t von drei gelben 
S ternen, 4 in W eiss ein ha lber schw arzer, gelbbew ehrter 
A dler (V arianten). —  L L H .  —  Pers. M itteilungen. [Bt . ]  

N A T U R A L .  W aad tlän d er Fam ilie, seit 1427 in 
Fournex . —  A l b e r t ,  S ta a ts ra t  1858-1862, G rossrat
1849-1863. [M. R.]

N A U E R .  Geschlecht der Gem. H inw il (Zürich), das 
schon 1486 do rt angesessen is t und  aus B ayern  s tam m t.
— [J. Frick.] —  W i l h e l m , 1847 - 12. iv . 1927, Ge
m eindepräsiden t von H inw il 1881-1919, K an to n sra t 
1882-1921, B an k ra t 1903-23, gem einnützig  tä tig . — 
N Z Z  1927, N r. 624. [H. Br.]

N A U L I ,  A d a m ,  aus Tomils (K t. G raub.), D r. theol., 
P fa rre r in Em s vor 1620, verfasste  und publiz ierte  in 
Lyon 1618 eines der ä lte sten  rom anischen D ruck
werke : A natom ia dii Sulaz dii S tia ffen  Gabriel, w urde 
1620 P fa rre r in Schaan. L iech tenstein , D ekan des 
drusian ischen  K apite ls, D om herr von Chur, f  1645. — 
Vergl. Sim one! : Die katholischen Weltgeistlichen Gräu- 
bündens. —  J .  B. Büchel : Gesch. der P farrei Schaan 
(im Jahrbuch des historischen Vereins ... Liechtenstein 
1927). [J. SlMONET.]

N A U W .  A lte t  L and leu te  von U nterw alden  (16. 
Ja h rh .)  zweifellos aus U ri stam m end, wo das Geschlecht 
schon im  14. Ja h rh . erschein t. —  J oha n n es , Maler, 
t  in S tans 1674. —  F ranz Vik to r , Maler, t  in S tans 1703. —  S K L .  [R. D.]

N A V A Z Z A .  Aus M ailand stam m ende, 1836 in Genf 
e ingebürgerte  F a m ilie .—  Ge o r g e , * 1860, g en f. S ta a ts 
an w alt 1897-1924. — S Z G L .  [C. R.]

N A V I L L E .  Aus St. M artin  bei A nnecy stam m endes 
G eschlecht, das 1506 ins B ürgerrech t von Genf au f
genom m en w urde. W appen  : in B lau ein geschw eifter 
weisser Sparren , beg le ite t von drei goldenen S ternen. —1. D a n ie l , 1727-1798, Syndic. —  2. I saac L o u is , 1748- 
1801, V ette r von Nr. 1, Syndic, V erfasser eines H an d 
schrift gebliebenen W appenbuchs. —  3. F rançois An d r é , 1752-1794, V ette r von N r. 2, des R a ts , S ta a ts 
anw alt, Verfasser von É tat civil de Genève (1790), 
w urde in der R evolu tion  erschossen. —  4. F rançois 
M a r c .  L o uis , 1784-1846, V ette r von N r. 3, P farrer, 
Pädagog, V olksw irtschaftler, V erfasser von La charité 
légale, G ründer eines E rzieh u n g sin s titu ts  in Vernier, 
das er bereits nach  den M ethoden leite te , die sp ä te r  in 
den L anderziehungsheim en angew andt w urden. — 
5. J e a n  E d o u a r d ,  1783-1851. Sohn von Nr. 3, Syndic.
— 6. A n d r é  J u l e s  P i e r r e , 1790-1863, Sohn von N r. 3, 
S ta a ts ra t .  —  7. J a c q u e s  A d r i e n , 1816-1880, Sohn von 
Nr. 5, S ta a ts ra t. — 8. J e a n  L o u i s , 1812-1895, Sohn 
von N r. 4, le ite te  nach  seinem  V ater das In s t i tu t  in 
V ernier, beteilig te sich in hervorragender W eise an den 
politischen K äm pfen  als A bgeordneter der konserva
tiven  P a rte i und w urde bei der R evolution  von 1846 
verw undet. — 9. Ju les E r n e s t ,  Sohn von N r. 4, *13. 
x ii. 1816 in Chancy, t  27. v. 1909, Philosoph, Professor 
der G eschichte der Philosophie an  der A kadem ie 1844, 
w urde 1848 abgesetzt und erte ilte  h ie rau f den Philo
soph ieun terrich t am  Freien G ym nasium . Professor der 
Theologie 1859-1860. N. w ar besonders b ek an n t als

V ortragsredner und A pologist des C hristen tum s. A uf 
die erste Serie seiner V orträge (1859) über das ewige 
Leben fo lg ten  diejenigen über den H im m lischen V ater 
(1863), über das P roblem  des Uebels (1867) und über 
C hristus (1877). E ifriger V erteidiger der P roporzw ahl, 
Verfasser von La logique de l ’hypothèse (1880) ; La ohy- 
sique moderne (1883) ; Le 
libre arbitre (1890) ; La  
science et le matérialisme  
(1891); La définition de la 
philosophie  (1894) ; Les 
philosophies négatives 
(1900) ; Les systèmes de 
philosophie  (1909). — H.
N aville : Ernest Naville.
—  10. é m i l i e , 1843-1896,
T och ter von Nr. 8, G attin  
des P h ilan th ro p en  Gus
tav e  de Morsier in Paris, 
u n te rs tü tz te  M me B utler 
in ihrem  K am p f gegen die 
R eglem entierung der P ro 
stitu tio n . —  E rn est Tis- 
sot : Princesses rde lettres.
—  11. H e n r i  É c lo u tird ,
1844-1926, Sohn von Nr.
7, A egyptolog, Professor 
der A egyptologie, dann 
der Archäologie an der 
U n iv ersitä t Genf, Maire von G enthod, leitete  lange J a h re  
die A usgrabungen fü r den E g y p t E xp lo ra tion  Fund  im 
D elta , bei Theben und in A bydos, die zu Funden  von 
sehr bem erkensw erter h i
storischer B edeutung 
fü h rten . Seine w ichtigsten  
archäologischen W erke 
sind Das aegyptische Toten
buch der 18. bis 20. D yna
stie ; The store-city o f P i-  
thom  ; The temple o f Deir- 
el-Bahari ; Archéologie de 
l ’A ncien  Testament. N. 
m ach te  sich 1814-1818 
hochverd ien t um  die 
K riegsgefangenenagentur 
in G enf; w ar ausw ärtiges 
M itglied des In s t i tu t  de 
F rance, Offizier der E h ren 
legion, fellow vom  K ing’s 
College ; V izepräsident 
des In tern a tio n a len  K o
m itees des R o ten  K reuzes,
P rä sid en t der In te rn a tio 
nalen  ph ilarm enischen Li
ga. — 12. H enri A d r i e n ,
* 1845, Sohn von Nr. 9,
Professor der Philosophie an der A kadem ie N euenburg 
1876-1893, an der U n iv ersitä t Genf seit 1892, H o n o ra r
professor 1914. H au p tw erke  : Ju lien  VApostat (1877); 
Classification des sciences (3 Aull. 1920) ; Liberté, éga
lité, solidarité (1924). —  13. G u s t a v e  L o u i s , * 1848, 
Sohn von Nr. 7, Ingen ieur und In d ustrie ller in  Zürich, 
G enieoberst, M itglied eidg. Schulrats. — 14. P y r a m e  
Frédéric , 1849-1921, Sohn von N r. 8, F inanzm ann , 
V erw alter der o ttom anischen kaiserlichen B ank in P a 
ris, hochverd ien t um  die H ebung der tü rk ischen  und 
serbischen F inanzen. — 15. A l b e r t i n e  H é l è n e , E n 
kelin von Nr. 9, * 1869, Verfasserin von B iogra
phien  von Ernest Naville  und von Catherine Booth. — 
16. L o u is  A u g u s t e , 1879-1919, P fa rrer von P lainpa- 
lais, Professor an  der F reien  Theologieschule. — L. Val
le tte  : A uguste Naville. — 17. F r a n ç o i s  C o n s t a n t ,
* 1883, Sohn von Nr. 12, Dr. m ed., Professor der ge
richtlichen Medizin an der U n iv ersitä t Genf. —  18. 
R o b e r t  L é o p o l d , * 1884, Sohn von Nr. 12, In d u strie l
ler, N a tio n a lra t fü r den K t. Zug 1920. — Gallile : Not. 
gèn. I . —  A  GS I I .  [A. Ch.]

N A V I S .  Geschlecht von R um illy  (Savoyen), das 
i486  ins B ürgerrech t von Genf aufgenom m en w urde.
—  1. P i e r r e , des R a ts  1496-1497 und 1522-1524, des

Ernes  t Naville.
Nach einer Photographie.

Henr i Edouard  Naville. 
Nach einer Photographie 

(Saminlg. Maillart).
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H ats dor Fünfzig 1510, S teueranw alt des B istum s 1515. 
—- 2. An d r é , sein Sohn, w urde w ährend einer Reise 
nach T urin  festgenom m en und  zugleich m it einem 
än d ern  Genfer, Jean  B iderm ann, gen an n t B lanchet, 
v e ru rte ilt . Man beschuldig te sie, sich m it B erthelier, 
Peco la t und ändern , « E idguenots », gegen den Bischof 
verschw oren zu haben . N. und B lanchet w urden 1518 
h in g erich te t, ihre Leichen nach  P o n t d ’A rve bei Genf 
ge fü h rt und ihre Köpfe daselbst ausgestellt. Das H aus 
Savoyen b en u tz te  die Aussagen, die ihnen u n te r  der 
F o lte r abgepresst w urden, gegen B erthelier. — Galiffe : 
M atériaux. —  R. C. pub . [C. R.]

N A X  (K t. W allis, Bez. H érens. S. GLS). Politische 
und K irchgem . Frühere  Form en : N a s , N az. König 
Sigism und von B urgund schenkte 515 das Gebiet von 
N. der A btei S t. M aurice. Im  12. Ja h rh . gehörte es 
savoyischen L ehen trägern , deren R ech te  h ierau f an 
das B istum  und  an das K a th ed ra lk ap ite l übergingen. 
Seither b ildete  N. m it dem  ben ach b arten  D orf die 
bischöfliche M ajorie N ax -V ernam iège. Seit 1789 b ildet 
N. eine Gem einde ; 1806 k au fte  es die R ech te  der b i
schöflichen Tafel zurück, 1807 diejenigen des K apitels. 
M ilitärisch u n te rs ta n d  es dem  grossen B anner von 
S itten . Schon im  12. Ja h rh . besass N. eine Pfarrk irche , 
die den H l. M aurice und G o tth ard  gew eiht w ar ; das 
G ebäude w urde 1625 neugebau t und 1870 vergrössert. 
E in Teil des Gewölbes s tü rz te  1909 ein, wobei etw a 
dreissig Leute um s Leben kam en. [Ta.]

NAY.  Fam ilie des H ochgerichts D isentis (G raubün
den), die heu te  dort in den Gem. T runs und  Brigels 
vo rkom m t, zuerst aber in der Gem. Som vix sesshaft 
w ar. Nam e =  abgekürz te  Form  von Donatus, rom . 
D u n a u , D unay. Die Fam ilie s tam m t u rsp r. von der 
Fam ilie Cadunay  zu Seewis i. O. her, die zu den Freien 
von L aax  gehörte. H ans von C adunay zu Seewis i. 0 .
k au fte  1407 H aus und H of zu L uven und w urde zum

S tam m v ate r der Zweiges 
N ay in Som vix. Zur T run- 
ser Linie gehören : — 1. 
A l b e r t , L andam m ann  zu 
D isentis 1737/1739, R a ts 
bo te  des G rauen Bundes, 
Unterzeichnete 1738 die
E in igungspunkte , die zur
W iederaufnahm e des d a 
m als wegen Z eh n tstre itig 
keiten  von fü n f Gem. m it 
dem  K loster D isentis aus 
dem  G rauen B unde ausge
schlossenen H ochgerichts 
Disentis füh rten . —  2. 
H a n s  C a s p a r , L andam 
m ann von D isentis 1774- 
1775, P o d esta t zu Mor- 
begno 1793. —• 3. J a k o b  
M i c h a e l , * I860, Dr.
m ed., A rzt zu Thusis und 
T runs, des Gr. R a ts  1913- 
1920, rom anischer Schrift

steller, t  1920. Seine Schriften  erschienen als Ovras da 
Giachen M . N .  in Tschespet 1926 u. 1927. — Vergl. 
W agner-Salis : Rechtsquellen. — U rk . v . 10. X I .  1407 
in der K antonsb ib i. Chur. —- Protokolle  des Gr. B un
des. — Schm id’sche D okum entensam m lung. — R äti- 
scher S taatsk a len d er 1794. [ P .  A. V i n z e n z .]

N A Z  oder N A S O ,  J o h a n n  I V . ,  B ischof von Chur 
1418-1440, aus P rag , erw ählt von P a p st M artin  V., 
h a tte  viele A nstände : m it dem  Grafen F riedrich  V II. 
von Toggenburg wegen Schanflgg und  Burg W einegg, 
geschlichte t 1421 ; m it den Vögten von M atsch wegen 
V intschgau und M ünstertal, geschlichtet 1421 ; m it 
denen von Sargans wegen Scham s, O rtenstein  und Ober- 
vaz, entschieden 1431, m it Chur wegen B ürgerm eister
wahl usw. und m it den P la n ta  im  E ngadin  1435, wo die 
Engadin  er den Bischof gefangen nahm en. 1433 nahm  er 
am  Konzil in Basel teil. E r h a tte  drei, v ielleicht vier 
W eihbischöfe und f  24. i. 1440 zu M eran. —  M ayer : 
Gesch. des B istum s Chur I. p. 430. [J. S i m o n e t .]

N A Z  (K t. W aad t, Bez. É challens, S. GLS). Gem. 
und D orf ; es gehörte im M itte lalter dem  K ap ite l L au 

sanne. N as 1228. Der Z ehnten gehörte im  14. Ja h rh . 
den G rasset von Éclépens. E ine Busse von 500 fl. 
w urde 1365 den L eu ten  von M oudon auferlegt, weil sie 
N. und die ben ach b arten  D örfer ausgep lündert h a tte n . 
E in Geschlecht von Naz besass im  14. Ja h rh . in der 
O rtschaft gewisse R ech te. Die Gem. w urde u n ter der 
B erner H errschaft zur K astlanei D om m artin  gefügt 
und gehört noch h eu te  zur gleichnam igen K irchgem . — 
D H V .  [M. R.]

N E A P E L  (ehem aliges Königreich). Die ständigen 
B eziehungen der E idgenossenschaft zum  Königreich 
beider Sizilien beginnen erst m it dem  U ebergang der 
neapolitanischen K önigskrone an die spanischen B our
bonen. H a tte n  sich bis zum  R eg ie ru n g san tritte  K arls I I I .  
(1734-1759) n u r  vereinzelte  Schweiz. Söldner in den 
D ienst dieses K önigreichs gestellt, so überliess der um  
die V orherrschaft seiner D ynastie  in  Süditalien  besorgte 
Ph ilipp  V. von Spanien seinem  Sohne gleich zu Beginn 
des neapolitanischen Feldzuges (1731) zwei seiner b e 
w äh rtesten  Schw eizerregim enter : N ideröst (später
W irz) und Bessler. Beide R egim enter h a tte n  an  der 
E roberung  des Königreiches einen hervorragenden  An
teil ; das R egim ent N ideröst (se it 1736 W irz) zeichnete 
sich nam en tlich  bei Capua, G aeta  und in Sizilien (Sy- 
racus) aus. Im  S p ä th erb ste  1734, bald  nach  der Be
sitzergreifung N eapels, e rrich te te  K arl I I I .  zwei w eitere 
Schw eizerregim enter, deren In h ab ersch aft er der F a 
m ilie von T schudi an v e r tra u te . An Stelle des R egts. 
Bessler t r a t  im  gl. J .  ein neues R egim ent, dessen K om 
m ando der Fam ilie  Ja u c h  aus Uri ü b ertragen  w ar. 
Säm tliche v ier R egim enter blieben bis 1789 im  Dienst. 
Das m u sterh a fte  V erhalten  dieser T ruppen w ährend 
des österr. Erbfolgekrieges (1742 bei Spoleto und  Foli
gno, 1744 bei V elletri und M onte A rtem isio, 1745 bei 
T ortona, 1746 bei Piazenza und  R o tto  Fredo) tru g  
ihnen vielfache E hrungen  seitens des K önigs ein ; auch 
im  Volke fanden  die anfänglich von der B evölkerung 
sehr küh l aufgenom m enen Söldner im m er m ehr Sym pa
thien. 1754 erneuerte  K arl I I I .  die K ap itu la tio n sv e r
träg e  au f w eitere 20 Jah re . N am entlich  kam en die im 
m er engeren Beziehungen Neapels zur Schweiz in der 
1736 erfolgten A kkred itierung  eines neapolitanischen 
G esandten bei den katho lischen  S tänden  zum  Aus
druck. U n te r Fe rd in an d  I. (1759-1825) begann fü r die 
R egim enter eine Zeit friedlichen G arnisonsdienstes, 
w ährend welcher sie h au p tsäch lich  im  In n ern  des L an 
des fü r R uhe und  O rdnung zu sorgen h a tte n . Drei 
R egim enter stan d en  gewöhnlich in Neapel und  U m ge
b u n g in  Garnison, ein v iertes befand sich abw echslungs
weise in Sizilien. Der B estand  der Schw eizertruppen 
belief sich je  nach  dem  Erfolg der W erbungen au f 
6000-7000 M ann. Aus diesen T ruppen  der ersten  
D ienstperiode gingen eine Reihe tü ch tig er Generale, 
bes. aus den Fam ilien von Tschudi, W irz, Jau c h , 
F reu ler, von Salis hervor. D er G enieoberst Carl Jak o b  
von W eber aus Schwyz (1712-1764) h a tte  sich als 
Archäolog einen N am en gem acht, indem  er m it W in
kelm ann die ersten  A usgrabungen in Pom pei und H er- 
culanum  le ite te . E inen n ich t zu u n terschätzenden  ku l
tu rellen  A ustausch  v e rm itte lte  der neapolitanische En- 
cyclopädist F o rtuné  B arthé lém y  de Felice in Y verdon 
(1723-1789), dessen W erke auch  in der Schweiz grosse 
V erbreitung  gefunden haben.

A llzulange F riedensdienste, die die Disziplin lok- 
kerten  und nam entlich  aber die Z errü ttu n g  der nea
politanischen S taatsfinanzen , zwangen in der Folge 
K önig Ferd inand , diese kostspieligen frem den T rup
pen noch vor A blauf des K ap itu la tio n sterm in s zu en t
lassen. Die daraus sich ergebenden beträch tlichen  
Soldausstände lösten u n te r  den Schweizern eine all
gemeine E n trü s tu n g  aus und fü h rten  zu langw ierigen 
V erhandlungen m it den neapolitanischen Behörden. 
Zahlreiche Schweizer t ra te n  daher in die beiden von 
General von Salis-M arschlins 1790 neu errich te ten  
F rem denreg im enter ein, m it denen sie am  Feldzug ge
gen die Franzosen u n te r  General Cham pionnet teil- 
nahm en. Ih re  U eberreste  w urden 1799 u n te r  drei 
sizilianische R egim enter aufgeteilt und 1800 endgültig  
dem R egim ent R eal A llem agna einverleibt, das sich 
nam entlich  in den R evolutionskäm pfen 1800-1805

Jakob  Michel Nay. 
Nach einer Photographie .
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h e rv o rta t.  Von 1806 an bis zur R estau ra tio n  der sizi- 
lian isch-neapolitan ischen  D oppelm onarchie 1815 h a tte  
sich K önig F erd in an d  nach  Sizilien zurückgezogen. 
E ine A nzahl Schweizer begle ite te  den K önig auch  nach 
Palerm o, wo sie in ein d ritte s , ebenfalls neu  gebildetes 
F rem denreg im ent eingereih t w urden . Das R egim ent 
fand sp ä te r  im  K am pfe gegen die B rigan ten  in Apulien 
V erw endung ; seine endgültige Auflösung erfolgte erst 
anlässlich der R evolution  1820.

W ährend  der R egierungszeit der B o n aparte  in N ea
pel (1805-1815) erleb ten  die B eziehungen keinen 
U n te rb ru ch . Die T agsatzung  w ar durch  V erm ittlung  
des französischen B otschafters General Vial im  Ju n i 
1807 von K önig M urat e rsuch t w orden, das erste  k a 
p itu lie rte  Schw eizerregim ent in  französischen D ien
sten , das dam als in N eapel garnison!erte , defin itiv  in 
den D ienst des K önigs von N eapel ü b e rtre ten  zu las
sen. Am 27. XII .  1807 w urde sogar eine diesbezügliche 
K onvention  zwischen dem  französischen B otschafter 
und den Schweiz. B evollm ächtig ten , G eneral R udolf 
von W atten w y l und  O berst H auser, abgeschlossen. Die 
unsichere politische Lage schein t dann  nach träg lich  
K önig M urat anders gestim m t zu haben . Im m erh in  
w eilte das R egim ent (K om m andan t R ag ettli aus Flims) 
von 1806 bis anfangs N ovem ber 1811 in N eapel und 
K alabrien , wo es nam en tlich  an  den K äm pfen  gegen 
die B rigan ten  (F ra  Diavolo) te iln ah m . Von N eapel aus 
t r a t  diese K ern tru p p e  d irek t ü b er S trassburg  den Marsch 
nach R ussland an.

Die im m er verw orrenere Lage der in Süditalien  
zurückgebliebenen Schweizer veran lasste  die T ag sat
zung 1812, in N eapel ein H o norarkonsu lat zu errichten . 
1815 w urde dasselbe in ein H onorargeneralkonsu la t 
um gew andelt. Bis zu diesem  Z eitpunk te  schienen die 
m ilitärischen In teressen  das U ebergew icht geh ab t zu 
haben , m it der neuen V ertre tu n g  beabsich tig te  die 
L andesbehörde ab er vor allem  auch den H andel zu 
fö rdern . Der rege geschäftliche V erkehr, den die frühe
ren  Schw eizertruppen g ebrach t h a tte n , sollte auch in 
der kap itu la tionslosen  Zeit au frech t e rhalten  bleiben. 
E ine bedeu tende  Rolle spielte  bei der B esetzung dieses 
Postens die in Neapel ansässige Fam ilie M örikofer 
(Meuricoffre), deren M itglieder als B anquiers des 
königlichen H auses zu grossem  Ansehen gelangt w aren.

Mit der R ückkehr der B ourbonen nach  N eapel 1815, 
insbesondere aber nach  der U n terd rü ck u n g  der R evo
lu tion  von 1820 durch  die zu Hilfe gerufenen Oe
sterreicher, se tzten  auch  in der Schweiz w ieder neue 
T ruppenw erbungen  fü r N eapel ein. K önig F erd inand  
w and te  sich zu diesem  Zwecke bereits 1823 d irek t an  die 
Schweiz, von wo aus schon früher p riv a tim  einige 
vereinzelte  V ersuche zur E rrich tu n g  von Schweizer
reg im entern  u n ternom m en  w orden w aren (General L u d 
wig au f der M aur, B aron C ajetan  von Tschudi, O berst 
A lbert von Steiger). Alle diese Versuche sche iterten  am  
W iderstande der Schweiz. B ehörden. E rs t als der K önig 
seinen früheren  V erpflichtungen nachgekom m en w ar, 
willigte die T agsatzung  in  neue T ruppenaufgebote  ein. 
Am 3. v u .  1824 schlossen L uzern, U ri, U nterw alden  und  
Appenzell I. R h . m it Fe rd in an d  I. ein M ilitärabkom m en 
über ein R egim ent ab, 1825 folgten die S tände  F reiburg  
und  Solothurn  fü r ein w eiteres R egim ent, W allis, 
Schwyz u n d  G raubünden  ste llten  gleichzeitig das d ritte  
R egim ent. B ern k o nn te  sich erst nach  der A bdankung  
der Schw eizerregim enter in  n iederländischen D iensten 
1829 zur B ildung eines v ierten  R egim entes entschliessen. 
Zu den v ier R egim entern  k am  noch eine Schweiz. 
B a tte rie . Die K ap itu la tio n en  w aren au f 30 Ja h re  a b 
geschlossen, m an  h a tte  an  sie eine Reihe von H an 
delsbegünstigungen geknüpft, u . a. auch die B enü t
zung besonderer M agazine im  F reihafen von Messina. 
Die T hronbeste igung F ra n z ’ I. (1825-1830) k am  den 
Schweizern, deren E ffektive je tz t  w ieder ungefähr die 
frühere  S tärke  erreichte, sehr zugute, indem  dieser 
M onarch, als er noch ein Schüler Feilenbergs w ar, Ge
legenheit e rhalten  h a tte , sich m it den Schweiz. V erh ält
nissen besonders v e r tra u t zu m achen. Die Beziehungen 
zum  K önig w aren daher geradezu freundschaftliche. 
1825 errich te te  F ranz  I. in Luzern  auch w ieder die in 
den R evolu tionsstü rm en  eingegangene G esandtschaft,

die, in  engem  Z usam m enhang m it der neapolitan ischen  
V ertre tung  in Paris, nam en tlich  an der F estigung  der 
H errsch aft der B ourbonen arb e iten  sollte. U n te r K önig 
Ferd in an d  I I .  (1830-1859) n ah m  diese friedliche S tim 
m ung bald  ein E nde, und  es begann fü r die frem den 
R egim enter eine sehr bew egte kriegerische Zeit. Infolge 
ständ iger U nruhen  sahen sie sich im m er häufiger ge
nö tig t, G arnison zu wechseln (Torre A nnunziata , Ca- 
ste llam are  die S tab ia , Capua, Nola, G aeta, N ocera). 
Schon w ährend  der 1830er Ja h re  w ar es dem  K önig 
gelungen, dan k  der Schweizer, die R evolu tion  von sei
nem  L ande fern  zu h a lten . 1849 nahm en  sie einen en t
scheidenden A nteil , an den E reignissen, insbes. an 
den beiden Feldzügen gegen die röm ische R epublik . 
U n te r allen T ruppen  des K önigs h a tte n  die Schweizer 
die schw ersten Opfer zur R e ttu n g  der K rone (Strassen- 
käm pfe in Neapel) und  selbst seines Lebens geb rach t. 
W ährend  sie au f royalistischer Seite als die R e tte r  des 
Landes gefeiert w urden, e rn te ten  sie von den re p u 
b likanischen E lem en ten  des Reiches u n d  ganz Ita liens 
n u r H ass u n d  Zorn. G länzend w aren ihre W affen ta ten  
auch  in  Sizilien, wo Ferd in an d  I I .  m it Schweizerhilfe 
die unbotm ässigen  S täd te  bald  w ieder u n te r  sein Szepter 
b rach te  (Messina 1848, C atania u n d  Palerm o 1849) 
D er Feldzug gegen die röm ische R epublik  1849 endete 
m it einer blossen G renzbesetzung. W ar schon w ährend 
dieser Feldzüge im  D ienste eines reak tio n ären  M onar
chen der K am p f w ider die M ilitä rkap itu la tionen  im 
Schosse der B undesversam m lung eröffnet w orden, so 
fü h rte  die K unde von F erd inands I I .  R ückkehr zum 
A bsolutism us zur offenen S tellungnahm e. Mit B undes
beschluss vom  20. v i. 1849 erk lä rten  die eidg. R ä te  
die M ilitä rkap itu la tionen  m it den politischen G rundla
gen der Schweiz fü r u nvereinbar, und es erging an  die 
Schweizer in N eapel die A ufforderung, m it den K a p itu 
lationen  zu brechen. D er W iderstand  der Offiziere und 
Soldaten  schein t aber s tä rk e r gewesen zu sein, als m an 
erw arte te . Am 20. v . 1850 w urde tro tz  des W erbever
botes ein w eiterer Schweiz. T ruppenkörper den b este 
henden R egim entern  angegliedert, das 13. Jä g e rb a 
taillon , das au f G rund persönlicher K ap itu la tio n en  m it 
einigen Offizieren e rrich te t w orden w ar.

Seit dem R eg ie ru n g san tritte  F ra n z ’ I I .  (1859-1861) 
nahm  die In su b o rd in a tio n  u n te r  den Soldaten  einen im 
m er bedenklicheren  U m fang an ; die in te rn en  Z ustände 
w urden im m er u n h a ltb a re r . Der B undesra t d rang  daher 
e rneu t au f die A ufhebung der R egim enter, indem  er die 
E n tfe rn u n g  der Schweiz. F a rb en  und  A bzeichen von 
ihren  F ah n en  verlang te . Es kam  zur b lu tigen  F ah n en 
m euterei von 1859, die den A nfang vom  E nde der 
Schw eizertruppen in N eapel bed eu te te . O berst C aspar 
L a to u r aus Brigels erh ie lt vom  B undesra te  den A uftrag , 
persönlich beim  Könige die Auflösung der Schweizer
reg im enter, deren K ap itu la tio n en  eben abliefen, einzu
leiten . Das A uflösungsdekret selbst d a tie rt vom  13. v ili .  
1859. N ach der A bdankung  der Schw eizerregim enter 
gelang es den ehem aligen Chefs, aus den in N eapel zu
rückgebliebenen Söldnern noch drei F rem denbataillone 
und  eine B a tte rie  zu bilden, die sich im  F rü h ja h r 1860 
im  Feldzuge gegen G aribaldi au f Sizilien auszeichneten 
(O berst von Mechel als Sieger in Palerm o). Die V etera
nenkom pagnien , die schon 1849 in N eapel en ts tan d en  
w aren, ste llten  je tz t  ein w eiteres unabhängiges B a ta il
lon, das den P la tzd ien s t in der R esidenz versah . G ari
bald is W affenerfolge und  das M isstrauen gegen die 
frem den S o ld truppen  erschw erten die Lage der le tz ten  
Schweizer in  neapolitanischen D iensten m it jedem  Tage. 
Der R ückzug nach G aeta  m it den erfolgreichen K ä m p 
fen bei Pon te  Valle und am  Pass von Garigliano, endlich 
der Fall dieser S tad t am  13. II . 1861 bildeten  das d ü stere , 
ab er ehrenvolle E nde n ich t n u r des neapolitanischen 
K önigtum s, sondern auch  der Schweiz. K riegsd ienste  
ü b e rh au p t.

Die N am en der R egim entsinhaber lau ten  :
1. Schw eizerregim ent : Ludwig von Sonnenberg 1825- 

1831 ; Ludw ig Schindler 1831-1845 ; Jo sef Siegrist 1846- 
1849 ; M artin  von Mohr 1849-1852 ; Jo sef Schraub 1854- 
1856 ; Alfons Bessler 1856-1858.

2. Schw eizerregim ent : K arl E m anuel von der W eid 
1826-1832 ; H einrich  von Sury  1832-1839 ; N icolaus
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von B um an 1839-1847 ; V ictor B runner 1847-1849 ; 
Tobias von M üller 1850-1852 ; K arl von Sury  1852-
1859 ; F ran z  C andia 1859.

3. Schweizerregimenl; : H ieronym us v. Salis-Soglio 
1825-1828 ; E ugen von S tockalper 1829-1840 ; Pierre 
Marie D ufour 1840-1848 ; A ugustin  de R ied m atten  
1848-1852 ; W olfgang Adolf v . R ascher 1852-1855 ; 
E d u ard  v . W olff 1855-1859.

4. Schw eizerregim ent : A lbert von W y tten b ach  (I.) 
1829-1837 ; H enri von Gingins 1837-1848 ; Ludwig 
von M urait 1848-1849 ; Jo h an n  R udolf B ucher 1849- 
1850 ; A lex. K arl v. Steiger 1850-1854 ; A lbert v. W y t
tenbach  (II.)  1854-1859 ; K arl V ictor W eiss 1859.

13. Jäg erb a ta illo n  : Sigism und L om bach 1850-1852 ; 
Jo h a n n  L ukas von Mechel 1852-1859.

1. F rem denreg im ent : Alfons Bessler 1860 ; X aver 
von Göldlin 1860-1861 ; Jo s t  Ludw ig von Göldlin 1861.

2. F rem denreg im ent : A m anz von Sury 1860 ; Alois 
Migy 1860 ; François de W erra  1860-1861.

3. F rem denreg im ent : Jo h a n n  Lukas von Mechel
1860 ; E ugen G ächter 1860-1861.

Die neapolitan ischen  G esandten in  der Schweiz re
sid ierten  m eist in  L uzern . Ih re  N am en lau ten  : 
1736-1741 B aron Jo sef A nton  von Tschudi.
1741-1745 M arquis H y acin th e  von Isa stia  y  H enriquez.

Von 1745-1799 w urden die Geschäfte durch die bei den 
k a th . S tänden  akkred . V ertre te r Spaniens besorgt. 
1799-1813 V akan t.
1813-1815 G iovanni F rancesco M arciano-Sim onetti. 
1815-1825 V akan t.
1825-1832 Paolo Rufifo, Herzog von Calvello und  F ü rs t 

von Castel cicala.
1832-1834 B aron C ajetan  von Tschudi.
1835-1840 Vincenzo Ram irez.
1841-1848 Falco Ruffo Calabria, F ü rs t von Palazzolo. 
1848-1848 P ie tro  Leopardi.
1848-1850 Dom enico Severino C agliati, M arquis von 

San Giuliano (in Turin).
1850-1852 G raf W ilhelm  Ludolf, G eschäftsträger (in 

T urin).
1852-1853 V ictor von T schann, G eschäftsträger (in 

Bern).
Die G esandtschaft w urde 1853 aufgehoben. 
Bibliographie. M ay von R om ainm ötier : H ist, m ili

taire, Bd. V II I .  —  A. Maag : Gesch. der Schweizersöldner 
in neap. Diensten 1825-1861. —  R. v . Steiger : Die 
Schweizerreg, in  neap. D iensten... 1848 u. 1849. [Bzr.] 

N E B I K Ó N  (K t. L uzern, A m t W illisau. S. GLS). 
N ach A ltishofen pfarrgenössige Gem. N ebinchon 1178. 
O esterreich besass um  1306 die G erichte. 1/3 des Twings 
gehörte 1385 zur H errschaft K aste ln  bei Alberswil, die 
än dern  Teile gingen 1421 von den E dlen von B ü ttik o n  
an  W erner von Griessheim  und  1424 an  Luzern über. 
D orfbrand  1578. Twinglibell seit 1644. H ans D iener 
von N., ein Aufw iegler im  B auernkrieg , w urde am
1. v i i .  1653 vom  K riegsgericht zu Zoflngen zum  Tode 
v e ru rte ilt. Die Gem einde besitz t kein  K orpora tionsgu t. 
Die K apelle d a tie rt von 1727. — S taatsa rch iv . —  Gfr. 
Reg. —  Segesser Rechtsgesch. — QSG  X IV , 186. — 
K as. Pfvffer : Gemälde, I I I ,  2. Teil, 333. [P. X. W.]

N E C K E R .  Genfer G eschlecht, das aus K ü strin  (B ran
denburg) s ta m m t. W appen : in  R ot ein weisser Schwan 

au f weissen F lu ten  ; im  silbernen 
Sch ildhaup t eine ro te , grün  gestielte 

' und  b e b lä tte r te  T raube . —  1. K a r l  
F r i e d r i c h ,  1686-1762, A dvokat in 
K ü strin . liess sich in Genf nieder, w ar 
Professor an  der A kadem ie und w urde 
1726 Bürger. — 2. L ou is , Sohn von 
N r. 1, 1730-1804, Professor der Ma
th em a tik , .K orrespondent der A cadé
m ie des sciences von Paris, Genfer 
G eschäftsträger bei der französischen 

R egierung 1776. —  3. J a q u e s ,  Sohn von Nr. 2, 1757- 
1825, Offizier in französischen D iensten, A udito r. P ro 
fessor der B otan ik , M itglied der provisorischen R egie
rung  1813, S ta a ts ra t ,  Svndic. Seine G a ttin , geb. A lber
tine de Saussure, ist Verfasserin von L'éducation pro
gressive, sowie der Notice sur le caractère et les écrits de 
Al me de Staël. —  GL, 1. XI. 1825. —  Journal des Débats,

13. x i .  1825. —  D oudan  : Notice sur la vie de M me 
Necker-de Saussure. —  4. L o u is , Sohn von Nr. 3, 1786- 
1861, Professor der Geologie, Verfasser zahlreicher 
w issenschaftlicher A rbeiten . —  J G ,  28. XI. 1861. — 
M émoires de ta Soc. de physique de Genève 1862. —  J . 
D. Forbes : Biographical account of. L .-A . Necker 
(E dinburg  1863). -— 5. F r é d é r i c , E nkel von N r. 3, 
1838-1911, Maire von Satigny, G rossrat. — J G , 27. I. 
1911. •— Sem . religieuse, 25. m . 1911. —  6. J a q u e s ,  
Sohn von N r. 1, 1732-1804, m achte  in Genf eine B ank
leh rzeit du rch  und  ging h ierau f nach  Paris, wo er Teil
h ab er des B ankiers V ernet w urde. S p ä ter g ründete  er 
ein H andelshaus m it den Thelusson. D urch seine 
Schriften  Colbert u n d  La législation et le commerce des 
grains b ek an n t gew orden, w urde er nacheinander zum 
königlichen S chatzm ei
ste r (1776) und  zum  F i
n an zm in is te r e rn an n t, 
welchen Posten  er nach 
einigem  U n te rb ru c h  1788 
m it Sitz im S ta a ts ra t  wie
der einnahm . In  U ngna
de gefallen, 1789 aber 
w ieder berufen , t r a t  er 
1790 zurück  und  verliess 
F rankreich , um  sich in 
seine H errschaft Coppet 
zurückzuziehen. 1768-76 
w ar er genferischer Resi
den t in Paris ; G enf ve r
lieh  ihm  den T itel eines 
E h ren s ta a ts ra ts . Verz. 
seiner S chriften  u n d  Bi- 
bliogr. bei de M ont et :
Diet. — Auch seine G a ttin , 
geb. Suzanne Gurchod Jaques Necker.
(1739-1794), w ar Schrift- Nach einem Stahlstich von C. 
ste lle rin , u n d  seine Toch- Boily (Schw. Laiulesbibl. Bern), 
te r  G erm aine (1766-1817)
w urde durch  H e ira t B aronin  von S taël-H olste in  (s .d .)
—  B ouillet : Diet, d ’histoire. — Mmc de S taël : Notice  
sur M . Necker. —  H aussonville : Le salon de M me 
Necker. — Vergl. im  allgem einen Galiffe : Not. gên.
I I .  — A G S I I .  —  de Mont e t : Diet. ■— P. K ohler : 
M me de Staël et la Suisse. [ H .  L . ]

N E C K E R T A L  (K t. S t. Gallen, Bez. Neu- u. U nter- 
T oggenburg. S. G LS). G ericht des toggenburgischen 
U n te ram ts (anfänglich auch G ericht Mogelsberg ge
nann t),u m fassen d  Mogelsberg, G antersw il, O berhelfents- 
wil, den grössern Teil von B runnadern , D ie tfu rt, Ivengel- 
bach und zahlreiche einzelne Höfe. Die Grafen von 
T oggenburg h a tte n  h ier die G erichtsherrlichkeit, se tz ten  
den A m tm ann ein und besassen auch  die m eisten L eu te  
und  G üter. 1436 schloss sich das N. m it Bazenheid und 
L ü tisbu rg  zum  U n te ram t zusam m en, dessen (seit 1468 
äbtischem ) A m tm ann  es u n te rs ta n d , bis ihm  1720 ein 
eigener A m tm ann  gegeben w urde. — G m ür : Rechts
quellen I I .  —  W egelin : Gesch. des Toggenburg I, 294.
—  L L .  —  Fäsi I I I ,  p . 686. [Bt.l 

N E E L .  Geschlecht aus C anteleu (N orm andie), das
sich 1583 in Genf e inbürgerte . —  J e a n ,  * gegen 1569, 
f  1646, des R a ts  der CG 1616, Goldschm ied, wie auch 
v ier andere M itglieder des G eschlechts, e rw ähnt im  
S K L .  —  Galiffe : Not. gén. V I. [C. R.]

N E E R A C H  (K t. Zürich, Bez. D ielsdorf S. GLS).
Polit, und Zivilgem. in der K irchgem . 
S teinm aur. W appen  (seit 1927) : in 
Blau eine silberne Rose m it grünen 
K e lch b lättern  und  goldenem  B utzen, 
ü b erh ö h t von einem gestü rzten  golde
nen H albm ond. Nerracho 1169. Stein- 
zeitliche E inzelfunde. Der Zwinghof 
N. um fasste  das Gebiet einer a lam . 
H u n d ertsch aft und re ich te  südlich bis 
zum  Fallenden B runnen-H of bei W ip- 
kingen, nördlich  bis an  den R hein  

zwischen G la ttm ü n d u n g  und  K aiserstuh l, östlich bis 
an  die G la tt und w estlich bis N iederw eningen. Die 
G e rich tss tä tte  m uss sich in der N ähe des Dorfes be
funden  haben. 1169 und 1172 erscheint ein Geschlecht,
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das sich nach  dem  Dorfe nan n te . B egü tert w aren die 
Schw estern von K onstanz an  der B runngasse (1271), 
G raf A lb rech t von H absburg  (1278) und die P ropste i 
Zürich (1300, 1326). N ach dem  H absburger U rb ar 
(1307) b e tra f  der habsburg . Besitz einen M eyerhof und 
eine M ühle. Öffnung v. 1528. 1442-1798 gehörte N. zur 
Obervogtei N euam t. Im  14. Ja h rh . bestand  h ier eine 
F ilialkirche von S te inm aur (erw. 1303, 1370). Zur Zeit 
der R eform ation  fand  die Lehre der W iedertäufer in N. 
viele A nhänger. Das R ied bei N. b ilde t seit 1927 ein 
B ru treserv a t. Bevölkerung : 1836, 762 E inw . ; 1920, 576.
— Vergl. UZ. — Schauberg : Beiträge I I I ,  p . 420. —• 
E scher : Der Zw inghof N . —  B iederm ann : Gesch. des 
Bez. D ielsdorf —  E . Meier im  Wehnthaler, 22. I V.  1927.
—  B inder : Arts dem Volksleben des Zürcher Unterlan
des. [ H i l d e b r a n d t .]

N E E R A C H E R  ( N e h r a c h e r ) .  Altes Geschlecht des 
Bez. D ielsdorf (K t. Zürich), das schon 1397 zu Ober- 
ste in m au r angesessen ist und  von N eerach stam m t. 
S p ä ter verpflanzte  es sich auch  nach  ändern  Gegenden 
des K ts. Zürich. —  W elti : Urk. des Stadtarchivs Baden, 
N r. 217. — [ J .  F r i c k .] — H e i n r i c h  N ehracher, H afner, 
* 1764 in S täfa, im  A uftrag  der Lesegesellschaft von 
S täfa  1794 Verfasser der D enkschrift : Wort zur Be
herzigung an unsere theuersten Landesväter (sog. Stäfner 
M emorial), die der R egierung Anlass zum  bew affneten 
E inschreiten  gegen die Gem. gab. N. w urde 1795 für 
6 Ja h re  aus der E idgenossenschaft v e rb an n t, t  im  E i
sass 1797. —  H . Nehracher ; hinlerlass. Schriften, hgg. 
von J .  J .  L eu th y  (1839). [H. Br.]

N E E S E R .  1846 f  B ürgerfam ilie der S ta d t Bern. 
H a n s ,  Schuhm acher, von Seengen, erh ie lt 1598 das 
B ürgerrech t W appen : in Blau eine goldene K rone 
über grünem  D reiberg, ü b erh ö h t von zwei goldenen 
Sternen. —  M a u r i c e ,  von Schlossrued (A argau), * 11. 
X I .  1883 in Sonvilier, Dr. theol., P fa rre r in La Érévine 
(N euenburg) 1908, Fenin 1920, A uvernier 1926, Profes
sor an  der U n iv ersitä t N euenburg seit 1919, schrieb 
La religion hors des lim ites de la raison  (1910) ; Le pro
blème de Dieu  ; Du protestantisme au catholicisme, du 
catholicisme au protestantisme (1926). [ L .  M .]

N E F ,  N E F F .  Fam ilien des K ts. Appenzell A. R h.
u. I. R h. (N e f  1417 ; N ä f f  1431). I . R h. : — 1. U l r i c h  
Neff, t  1625, L andesfähnrich  1597, L an d e ss ta tth a lte r  
1598-1600, L andvog t im  R hein ta l 1600, regierender 
L andam m ann 1603-1605, 1607-1609, 1612-1614, T ag sat
zungsabgeordneter 1596-1613. —  2. B a r t h o l o m e , 
1591-1665, L andschreiber 1629-1648, L andesbauherr 
1648-1651, reg. L andam m ann 1654-1656, 1660-1662, 
1664-1665, T agsatzungsabgeordneter, G esandter beim  
« Goldenen B und » 1655. — 3. J o h a n n  J a k o b , 1769- 
1805, Reichsvogt 1802-1803, Landeszeugherr 1803. —
4. J o h a n n  B a p t i s t , 1799-1856, L andschreiber 1840- 
1846, L andesfähnrich  1846-1849, L an d e ss ta tth a lte r
1855-1856. —  5. F r a n z  W i l h e l m , 1865-1914, F örderer 
der H eim industrie  in Appenzell (H andstickerei), G rün
der von V erkaufsgeschäften an deutschen K uro rten , 
z. B. Bad Kissingen. —  6. J o h a n n  B a p t i s t  U l r i c h , 
1841-1912, u rsp r. Lehrer, L andschreiber 1875-1881, 
L andesfähnrich  1881-1895. — 7. J a k o b , 1845-1889, 
A potheker in Appenzell, des Grossen und des Bez. 
R ats 1873, Fö rderer des Schulwesens und  gem ein
nütziger B estrebungen. —  8. J o h a n n  A n t o n , 1853- 
1901, L an deshaup tm ann  1886-1897, K an ton srich ter
1898-1900. [E. Sch.]

N E F T E N B A C H  (K t. Zürich, Bez. W in te rth u r. S. 
GLS). Dorf, polit, und  K irchgem . W appen  se it 1926 : 

schräg g ev ierte t von Silber und  B lau. 
R efugium  aus der E isenzeit au f dem 
« H üllibü  ». E ine röm ische Siedelung 
w urde 1780 in der « Steinm öri » en t
deck t. A lam annische G räber beim 
P fa rrh au s und  im R iedhof. Die H och
g erich tsb ark e it s tan d  dem  H ause 
H absburg-O esterreich  als N achfolger 
von K iburg  zu ; die n iederen Gerichte 
besass um  1443 R udolf von B reiten- 
landenberg . U rspr. b ildete  N. eine 

G rundherrschaft des K losters R eichenau, welches seine 
G ü ter zum  grossen Teil den F reiherren  von W art zu

Leben gab. 1322 v e rk au fte  Ja k o b  von W art seine Le
hen an  Jo h an n  Truchsess von D iessenhofen, und  dessen 
N achkom m en liessen 1439 ihre R echte  dem  K loster 
Parad ies in Schaffhausen ü b ertragen . 1410 h a tte  
R eichenau die Lehen zur H älfte  an  den T ochterm ann  
des Truchsess, H erm ann von B re iten landenberg  ver
geben, und  1540 ve rk au fte  W olf von B re iten lan d en 
berg diese H älfte  an die S ta d t Zürich, welche vom  
K loster Parad ies 1611 auch die andere  H ä lfte  erw arb. 
Öffnung aus der 2. H älfte  des 15. Ja h rh . ; E inzugs
briefe von 1586, 1610 u. 1635. E in plebanus zu N. er
schein t 1209. Die K irche is t w ahrsch. eine S tiftu n g  des 
K losters R eichenau, welches das P a tro n a t denen von 
W art zu Lehen gab. Die Filiale H ettlingen  w urde 
1564 von der M utterk irche  ab g e tren n t. U m bau der 
K irche 1843. Neue G eläute 1872 und 1921. Seit 1855 
b esteh t die po lit. Gem. aus den Zivilgem . N., H ünikon , 
Aesch und R iet. G ründung der Sek.-Schule 1838. Die 
B edeutung  des a ltb ek an n ten  R ebbaues zu N. n im m t 
zusehends ab (1836, 9222 Aren ; 1922, 3889). Bevölke
rung  : 1634, 748 Einw . ; 1836, 1452 ; 1920, 1714. 
Tauf- u. E hereg. seit 1553 ; Totenreg. seit 1642 ; Fa- 
m ilienreg. seit 1660. —  Vergl. F . Schoch : N  , Gesch. 
einer zürch. Landgem. — N bi. der Stadtbibi. W interthur 
1827. — J .  C. Ganz : Sek.-Schule N . — Sonntagspost 
des Landboten  1916, N r. 20-23. — F. Hegi : W appen  
(im Z T  1924). [ H i l d e b r a n d t .]

N É G A T I F S .  Nam e, der nach der V erurte ilung  
R ousseau’s und bis gegen 1790 den M itgliedern der 
Genfer R egierungsparte i gegeben w urde, wegen ih rer 
W eigerung, das R ep räsen ta tio n srech t (eine A rt A p
pellation) fü r sich als obligatorisch zu b e trach ten . Diese 
P a rte i g laub te , allein das R ech t zu besitzen , die R e
präsen ta tio n en , welche sie zu R ech t oder U n rech t als 
ungesetzlich ansah, zurückzuw eisen. [C. R.]

N E G E L I N  ( N æ g e l i ) ,  P . A m b r o s i u s ,  von R ap- 
perswil (St. G.), * 19. XI. 1594, Profess im  K loster St. 
Gallen 1611, t  24. v ili .  1658, S ta tth a lte r  in  R orschach 
1629, Prof. am  K lostergym nasium  1632, S ta tth a lte r  
in H om burg 1637, S tiftsb ib lio thekar 1639, Subprior 
in  Neu St. Jo h an n  1640, P fa rre r in A lt S t. Jo h a n n  1642, 
S ta tth a lte r  in E bringen 1649. — S tiftsarch iv . [J. M.] 

N E G G I O  (K t. Tessin, Bez. Lugano. S. G LS). P o 
litische und K irchgem . Man fand  d o rt G räber aus der 
R öm erzeit, drei davon 1906. Die Gem. N. h a tte  in der
1. H älfte  des 15. Ja h rh . dem  Herzog von M ailand fü n f 
Soldaten zu stellen. K irchlich gehörte  N. zuerst zu 
Agno ; die frühere  K aplanei (e rw ähn t 1507) w urde 
1611 zur K irchgem . Die P fa rrk irche  w urde gegen 1620 
an der Stelle einer früheren  K apelle geb au t und  1754- 
1758 vergrössert. E ine Kapelle S. Giorgio, e rw ähn t 
1352, w urde gegen E nde des 17. Ja h rh . aufgegeben ; 
es bestehen  keine Spuren m ehr von ih r. Die Kapelle
S. Giorgio au f dem  gleichnam igen H ügel w urde gegen 
1650 g eb au t. Bevölkerung  : 1591, 10 H aush a ltu n g en  ; 
1801, 120 Einw  ; 1920, 207. P fa rreg iste r seit 1635. — 
BStor. 1890, 1906. —  Riv. arch com. 1910. — M onti : 
A tti.  — Period, d. Soc. Stor. com. IV . — E . Maspoli : 
La pieve d’A gno. — G alli-Tam burini : Guida del M al- 
cantone. [C. T.]

N E G R E L L I ,  A l o i s ,  Ingenieur und A rch itek t, * 23-
1. 1799 in  Südtiro l, W asserbau- und S trassen inspek to r 
des K ts . S t. Gallen 1832, verfasste  u . a. die P läne fü r 
die Schweiz. N ordbahn  (Zürich-B aden, 1847) ; f  1. x . 
1858 in W ien. — S K L . —  A. Birk : A . N .  [H. Br.]

N E G R I .  Fam ilien  von B reno-Fescoggia und  Agno 
(K t. Tessin). W appen  der N. von B reno-Fescoggia : in 
Gold eine ro tgekleidete  M ohrenbüste m it silberner 
B inde ; im  blauen S childhaupt ein schw arzer Adler 
(V arianten). — S a n t i n o , aus Fescoggia, 1. x i .  1821-
25. v . 1894, S tuckkünstle r, w irk te  an der neuen P fa rr
kirche von Mendrisio und  am  königlichen Schloss von 
T urin . — A H S  1919, 1926. [C. T.]

N E H E R .  Aus M osbach (W ürttem berg) eingew an
derte , seit 1825 in Schaffhausen eingebürgerte  Fam ilie 
von Industriellen . — 1. J o h a n n  G e o r g , 1788-1858, 
k au fte  1810 die E isenw erke am  Laufen (R heinfall) und 
b rach te  sie zu hoher B lüte, betrieb  auch das E isen
bergw erk am  Gonzen (K t. S t. Gallen). Sein Sohn —
2. J o h a n n  K o n r a d  N .-S tokar, 1818-1877, F a b rik an t,
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O berst, w urde M itbegründer und  tech n . L eiter der 
Schweiz. W aggonfabrik  A. G. in N euhausen (1853). — 
G e o r g  R o b e r t ,  E nkel von N r. 1, 1838-1925, F a b rik 
d irek to r und  O berst in Schaffhausen. —  4. D ora , * 28. 
m . 1879 in Schaffhausen, B ildhauerin , seit 1912 in 
Zürich. —  S Z G L .  — Festschrift d. Stadt Schaffh. 1901.
— Steinegger : Neuhausen. —  Genealog. Reg. der 
S ta d t Schaffhausen. [ S t i e f e l .]

N E H R A C H E R .  Siehe N e e r a c h e r .
N E I D H A R T .  Fam ilien der K te . Schaffhausen und 

Z ürich.
A. K a n t o n  S c h a f f h a u s e n .  N e i t i i a r t ,  N i t h a r t ,  

N i d h a r t ,  N e i t h a r d t .  Aus S üddeutsch land  (Bayern ?) 
stam m endes, 1394 in R andegg, im  15. Ja h rh . in Wis- 
holz und  Stein, im  16. Ja h rh . in T hayngen au ftau ch en 
des, seit ca. 1500 in  R am sen-W isholz und  seit 1556 
auch in Schaffhausen eingebürgertes G eschlecht. W ap
pen  : in R o t au frech t sitzender schw arzer B är m it Vase 
und weissem B lum enstrauss in den V orderpranken. 
Mehrere Geistliche. —  1. B l a s i u s ,  In sp ek to r der evan
gel. K irche zu Appenzell 1592. — 2. J o h a n n  M a t -  
t h / e u s ,  21. VI. 1816-27 . v i l i .  1886, S ch lauchfabrikan t, 
sp ä te r  Zeichnungslehrer, A quarellist, Pastell- u. Oel- 
m aler. —  S K L .  — 3. J a k o b  H e i n r i c h ,  * 12. i. 1844, 
B ildhauer in Bern und  A m erika. —  L L . —■ US. — 
Genealog. Reg. der S tad t Schaffh. [ S t i e f e l .]

B. K a n t o n  Z ü r i c h .  A uch N idhart. Aus Ulm  s ta m 
m endes f  Geschlecht der S tad t Zürich. — M a t t h æ u s ,  
Dr. ju r . can., B ürger 1431, C horherr und  1440 P ro p s t 
des G rossm ünsterstiftes, A ud ito r beim  Konzil zu B a
sel. —  H e i n r i c h ,  B ruder des Vorgen, Dr. ju r . u tr .,  P fa r
rer in Ulm , D om herr zu K onstanz u. 1470 P ro p s t des 
G rossm ünsterstifts in Zürich. —  L L . [H. Br.]

N E  IR I VU E  (K t. F reiburg , Bez. Greyerz. S. GLS). 
Politische und  K irchgem . N igra  aqua 1277 ; Neirewez 
1494 ; N eyrevuyt '1550, d. h. Schw arzw asser (vom  B a
che, der das D orf bew ässert). W appen  : in R o t ein 

schw arzer Fluss, da rü b er ein schrei
ten d e r weisser K ra n ic h .. N. gehörte 
den Grafen von Greyerz. Seine Be
wohner w urden 1341 von P e ter I I I .  
von allen Leistungen und  ausseror
den tlichen  F rondiensten  befreit ; 
1388 w urde ihnen der Totfall er
lassen, und  1456 erhielten  sie von 
F ran z  von Greyerz das R echt der 
freien W ahl ih rer Syndics. Bis 1254 
gehörte  N. zur K irchgem . Bulle, dann 

zur K irchgem . Greyerz ; 1609 w urde es eine selbständige 
K irchgem . Die dem  hl. F ranz von Assisi geweihte K ir
che w urde 1615 eingeweiht. Das D orf e rlitt zahlreiche 
F euersbrünste, so am  18. iv. 1791 (72 F irsten), 25. x. 
1812 (17 F irsten) und am  19. v u . 1904 (81 F irsten  m it 
der K irche). Die V erluste anlässlich des le tz ten  B ran 
des w urden au f eine Million geschätzt. Schon 1906 w ar 
das Dorf an  der gleichen Stelle zum  grössten Teil 
w ieder aufgebau t. Die K apelle der hl. Ju n g frau  ist ein 
ziem lich besuch ter W allfah rtso rt. T aufreg ister seit 
1773, Ehe- und  S terbereg iste r seit 1680. —  Thorin : N ei
rivue et son pèlerinage. —  K uenlin  : Diet. I I .  — Del
lien : Diet. IX . —  R . Bochud : L ’incendie de Neirivue.
— Les curés de Neirivue  (in der Semaine cathol. 1916, 
1917). — Le ruisseau de Neirivue  (im Fribourgeois 1896, 
N r. 87 und S. A.). —  A L IS  1925. [M. H.]

N E I S S .  Aus Aschweiler (Zweibrücken) stam m endes 
Geschlecht, das sich 1757 in Coinsins (W aadt) und  in 
Genf e inbürgerte . —  1. L o u is , 1814-1880, L ehrer in 
Payerne, Verfasser von Chants pour les écoles. — 2. 
É d o u a r d ,  f  23. IX. 1924 in  L ausanne, A rzt, Oberst 
der S an itä ts tru p p en , Mitglied des Z entralkom itees des 
Roten K reuzes. — La Fam ilie  1904, Nr. 22. [M. R.]

N E L L .  Fam ilien der K te . Uri und Zürich.
A. K a n t o n  U r i .  N æ l, N œ l. In  A ltdorf und seit dem 

15. Ja h rh . in Gesehenen e ingebürgertes Urner Ge
schlecht, das aus P o m a tt s tam m t. Das L an d rech t 
erw arben : 1400 J e n n i  Nöl, 1447 M a r t i  Nöl von Po- 
m a tt  in Silenen. W appen : in Silber eine ro te , gelbbe- 
bu tz te  Rose an  einem  g rü n b eb lä tte rten  Zweig. — 1. 
J a k o b ,  in E rstfeld , des R ats , Vogt zu L ivinen 1634- 
1637, K ilchm eier 1644, f  4. n . 1648. — 2. M a x i m u s ,

von B ürglen, 15. I. 1820-22 . x i. 1878, W appen- und 
T rach tenm aler. —  3. K a s p a r ,  von A ltdorf, Chro
m olithograph  und K u nstm aler, |  3- IV. 1899. Ue- 
ber die Fälschung des N am ens Nell in Teil zur 
S tü tzu n g  der Tellsage siehe K opp : Geschichtsblätter 
I, 315 ; II. 326. —  Neujahrsblatt von Uri 12 und 
20. — Urner Wochenblatt 1899, Nr. 14 ; 1927, Ju b i
läum snum m er. —  S K L  Supplem ent. — E. H uber : Urner 
W appenbuch. —  L L .  [ J .  M ü l l e r ,  A .  u .  E .  W y m a n n . J

B. K a n to n  Z ü ric h . B ürgergeschlecht der S tad t 
Zürich im 15. J a h rh . W appen : in goldgerandetem . 
b lauem  Schild ein Unzial-N  oder in  von Gold und 
Blau geteiltem  Schild m it R and  in gew echselten F a r
ben dasselbe N. —  A r n o l d ,  von Solothurn , B ürger 
zu Zürich 19. x i l.  1402 .— H a n s ,  von Solothurn , B ü r
ger 26 X I I .  1402, S tad tsch re iber 1413-1427 oder 1428, 
begleitete  die B ürgerm eister öfters au f G esandtschaften 
und zu T agsatzungen, w urde wohl auch  selbständig  
zu B otschaften  verw endet. Die zwei S tad tb ü ch e r von 
1412-1428 sind m eist von S tad tsch re iber Nell ge
schrieben. —  LL. —  N bl. des Waisenhauses Zürich 
1894, p . 16. — Zürcher Stadtbücher, E inleitung, p. IV 
und Reg. —  M on. Germ. Necrol. I. —  D ürste ier : Ge
schlechterbuch. [ F .  H e g i . ]

N E L L E N B U R G  ( G R A F E N  V O N ) .  Von der Fam ilie 
der B urchard inger abgezweigtes G rafengeschlecht des 
Hegaus, das sich seit der M itte des 11. Ja h rh . nach  sei
ner S tam m burg  ob S tockach so n an n te . Es gehörte 
zum  vornehm sten  a lam annischen Adel und  w ar um 
1050 b eg ü te rt in R ätien , im T hurgau , Zürichgau, A ar
gau, H egau, K le ttg au , L inzgau, in der B erto ldsbaar, 
im Breisgau, N ahegau und im  Eisass. W appen  : in 
Gold w agrecht übereinander drei blaue H irschstangen.
— 1. B u r k h a r t  (964) u ncl— 2. G o t t f r i e d  (um  970), 
Reichsvögte von Zürich. —  3. E b e r h a r t , G raf im 
T hurgau  957-971 —  4. M a n e g o l d , G raf im  Zürichgau 
(?) 972 und  976. — 5. E b b o  (E b erh art), G raf im  Z ürich
gau, t  1040. —  6. E b e r h a r d , gen. der Selige, * 1018, 
W o h ltä te r der R eichenau u . a. K löster, S tifte r des 
K losters A llerheiligen in Schaffhausen, wo er am  25. i. 
1078 (?) s ta rb . Sein Sohn —  7. B u r k h a r t , eifriger P a r 
teigänger des P apstes, Vogt, R e tte r  und  W o h ltä te r des 
K losters A llerheiligen, G ründer des K losters St. Agnes 
(um  1080), in welches seine M utter I ta  e in tra t (s. A rt. 
A l l e r h e i l i g e n ).  —  L it. im  K atalog  der Schaffh. 
S tad tb ib lio th ek  I I ,  Scaphusiana. —  Sulzberger in 
B V G Sch  10. — 8. E k k e h a r t , Sohn von N r. 6 ,  A bt 
der R eichenau 1073. —  K ultur der Reichenau. —  Nach 
dem  A ussterben der ä ltesten  Linie m it B u rk h a rt 1 1 0 2 /  
1105 g ründete  A dalbert von M örsberg die zweite, nach 
deren Erlöschen 1170 Manegold von Veringen die 
d ritte  und  nach  ihrem  Ende 1422 H ans von Thengen 
die v ierte  Linie. — 9. W o l f r a d , L an d k o m tu r im 
Eisass und in B urgund 1323. —  10. E b e r h a r d , R eichs
vogt von Zürich 1335. —  11. F r i e d r i c h , Bischof von 
K onstanz 1398. —  A D B  23. —  OB G 3. —  Festschrift 
des K ts. Schaffhausen  1901. — J .  J .  R üeger : Chronik.
—  Zürcher Wappenrolle, N euausgabe.

Landgrafschaft Nellenburg  hiess die G rafschaft des
Hegaus nach  ihrem  U ebergang an  die Grafen von N. 
Sie v e rerb te  sich bis au f die v ierte  Linie des Hauses 
N., w urde 1465 von H ans von Thengen-N . an Sigm und 
von O esterreich v e rk au ft, kam  1805 an W ü rttem b erg  
und 1810 an B aden. —  Vergl. A rt. H e g a u , R a n d e n , 
R e y a t h , S c h a f f h a u s e n . [ S t i e f e l . ]

N E M O U R S ,  M a r i e  de ,  ä lteste  T ochter H einrichs II. 
von Longueville, F ü rs ten  von N euenburg, * 24. in . 
1625, h e ira te te  1657 H einrich von Savoyen, Herzog 
von Nem ours, und w urde 1659 W itw e. Als Charles 
Paris von Orléans, ih r H albbruder, 1672 sta rb , bean 
spruch te  sie die S o u v erän itä t ü ber N euenburg , da ihr 
anderer H albbruder, der Abbé von Orléans, dem  W ahn
sinn verfallen war. Dieser w urde jedoch u n te r  der 
V orm undschaft seiner M utter als F ü rs t von N euenburg 
bestä tig t. Beim  Tode der le tz te m  w urde M. de N. 
Vorm ünderin ihres B ruders 1679-1682 und folgte ihm 
1694. Ih r  h au p tsäch lichster M itbew erber war der F ü rs t 
von Conti, der auch  vom  Pariser P a rlam en t als E rbe des 
Abbés von Orléans an erk an n t w urde. Die Herzogin 
von N. k eh rte  1699 nach N euenburg zurück, um  ihre

HBLS v  —  16 September 1928
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A nsprüche gegenüber dem  F ü rs ten  von Conti geltend 
zu m achen, t  16. VI. 1707 als le tz te  F ü rs tin  von N euen
burg  aus dem  H ause O rléans-Longueville. —  Boyve : 
A nnales. —  G ham brier : H ist, de Neuchâtel. — A. P ia 
get : La duchesse de Nemours à la Neuveville (in M N  
1922). —  La Force : Le grand Conti (1922). [L. M.]

N E N D A Z  (K t. W allis, Bez. Gundis. S. GLS). Gem. 
und Dorf. F rühere  Form en : Neigda, N eym da, Neinda. 
N. gehörte seit dem  12. Ja h rh . zur savoyischen K astlanei 
Gundis. Das M eieram t w ar zuerst im  Besitz der vom 
T urn  und fiel 1375 an Savoyen zurück, das dam it die 
M eyrans, dann  die Tavelli und  die B ertherin is belehn te. 
Im  14. Ja h rh . bestan d  in N. eine Gem. ; sie k au fte  1551 
fü r kurze Zeit das M eieram t zurück. 1592 gab ih r der 
L an d ra t von W allis einen sog. G rossm ayor, der auf 
Vorschlag der Zenden gew ählt w ar. M ilitärisch gehörte 
N. zum  B anner von G undis ; es b ilde t seit 1798 eine 
Gem., die sich 1839 der R egierung von Siders anschloss. 
Die K irchgem . w ird seit dem  11. Ja h rh . e rw ähnt und 
ging 1160 durch  Tausch von der A btei S t. M aurice an 
das B istum  S itten  über. —  G rem aud. —  F u rre r : 
Hist, du Valais. —  Derselbe : Statistique. — R am eau  : 
Châteaux du Valais. — R ibordy  : H ist, du Valais. [Ta.] 

N E N N  I G K O F E N  (K t. So lo thurn , A m t ei Buchegg- 
b e rg . S. GLS). Gem. und D orf in der K irchgem . 
Lüsslingen. Dieser O rt liiess u rsp r. Hächelhofen 
(Hechlikofen 1368) und  w urde 1375 von den Guglern 
zerstö rt. Seit dem  W iederaufbau  trä g t  er den heutigen 
N am en. Seine politischen Schicksale sind die gleichen 
wie die von Lüsslingen ; erst 1539 verzich te te  Bern 
zugunsten  Solothurns au f das Dorf. 1798 nah m  der 
soloth. General A lt e rm a tt in N. die französich gesinnten 
O rtsbürger gefangen ; ohne die In te rv en tio n  des Gene
rals Schauenburg w ären sie in Solothurn  erschossen 
w orden (Schauspiel von A. E m ch : Die Patrioten). — 
Vergl. W agner : Streithandel. — M H V S o l. 8. [H. Tr.]

N E N Z L I N G E N  (K t. Bern, Bez. L aufen. S. GLS). 
R anzelingin  1194. Gem. und  D orf ; es gehörte zuerst 
der H errschaft Pfeffingen und  w urde h ierau f im 13. 
Ja h rh . den T hierstein  geschenkt. S p ä ter kam  das Dorf 
an  die R am stein  u n d  h ierau f (1462) an die R otberg . 
Diese v e rk au ften  es dem  Bischof von Basel ; N. gehörte 
se ither zur H errschaft Zwingen und  zur K irchgem . 
B lauen. Es w urde 1802 davon abgelöst und m it Grel- 
lingen verein ig t. D er S ta a t Bern beschloss 1845 die 
T rennung der beiden O rtschaften . Die K irche w urde 
1756 geb au t ; sie is t dem  hl. Oswald gew idm et. Bevöl
kerung : 1764, 162 E inw . : 1920, 271. — T rouillat. — 
D aucourt : Dictionnaire  IV . [G. A.]

N E O L I T H I K U M .  Siehe STEINZEIT.
N E R .  Fam ilie von Oelsberg (Bern). — 1. H e in r ic h , 

aus Oelsberg, A b t von Bellelay 1401, B ürger von Basel 
1407. Ih m  v e rd an k t m an das Cartulaire von Bellelay ; 
t  27. x i i.  1418. — 2. J o ha n nes , illeg. Sohn von Nr. I, 
C horherr 1418 und  P ro p s t zu St. P e te r  in Basel 1439, 
Offizial des bischöfl. Gerichtes, liess die Sakristei zu 
St. P e te r  erbauen . —  3. H e in r ic h , B ruder von Nr. 2, 
C horherr zu S t. A m arin 1418, D om kaplan  zu Basel und 
C horherr zu M ünster in G ranfelden 1463. W appen : in 
R ot ein weisser P fahl, belegt m it drei schwarzen Unzial- 
b uchstaben  N E R . —  W B . —  E. A. S tückelberg : Basler 
Kirchen I I . —  Saucy : Hist, de Bellelay. — T rouillat. — 
v. M ülinen : Rauracia sacra. [C. R.]

N E R G A Z .  Fam ilie  aus der L andschaft Gex, die 
sich 1449 in Genf e inbürgerte . — 1. J acques , N otar, 
Prior der B rüderschaft des hl. Geistes und R ek to r des 
Spitals fü r verschäm te Arm e 1473, Syndic 1477. —
2. Mic h e l , Sohn von Nr. 1, Syndic 1507, 1511. 1513, 
1515 und 1517 ; Feind  B ertheliers und  der « Eidgue- 
nots », w urde als V errä te r v e rb an n t. — 3. J ea n , Prior 
der B rüderschaft des hl. Geistes und R ek to r des Spitals 
fü r verschäm te Arm e 1496, Syndic 1497. Als Oekonom 
des Pestsp ita ls liess er in P la inpalais ein B ethaus bauen, 
das 1534, gleichzeitig m it den « faubourgs » niederge
rissen w urde. — R. C. pub . [C. R.j

N E S E M A N N , J O H A N N  P E T E R ,  * 1726 zu B arendorf 
im  M agdeburgischen, E rzieher im  H ause des Generals 
Salomon von Sprecher in Davos und Corno ca. 1750, 
eröffnete 1761 m it M artin  P la n ta  das Sem inar in Hai 
denstein, das 1771 nach  M arschlins übersiedelte , g ründete

1776 m it P fa rre r P . K ind eine R ealschule in Chur. 
L eiter der neu eröffneten B ildungsansta lt au f Schloss 
R eichenau 1793, w urde 1799 von den O esterreichern 
nach  In n sb ru ck  depo rtie rt, f  26. i. 1801 in  Chur. [B. H.]

N E S S E L H U F F ,  N E S S E L H A U F F E R .  f  P a tr iz ie r
geschlecht von F reiburg , das aus E ic h s tä tt  (B ayern) 
stam m te . W appen  : in  W eiss drei grüne Schilfstengel 
au f grünem  D reiberg, ü b erh ö h t von zwei b lauen S te r
nen (V arian te). — G e o r g e s ,  Säm ischgerber, B ürger 
1585, ins priv ilegierte  B ürgerrech t aufgenom m en 1588.
— 2. J e a n  N i c o l a s , Sohn des Vorgen., Vogt von Plaf- 
feyen 1657-1662. —  L L .  — W eitzel : Répertoire (in 
A S H F  X ). —• S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.]

N E S S I .  Geschlecht von Locarno, das sich um  1527 
aus Corno d o rt niedergelassen haben  soll. Von 1771 an 
besass es, fast als erbliches A m t, einen Sitz im  Gene
ra lra t  der Vogtei Locarno. W appen  : gete ilt, oben ein 
A dler, u n ten  ein Greif (Farben  u n b ek an n t). —  1. G i u 
s e p p e  C r i s t o f o r o ,  S ta tth a lte r  der Vogtei und  Vize
kanzler, bete ilig te  sich an  den U n terhand lungen  über 
die G renzbereinigungen m it M ailand 1734, vielleicht 
auch 1751 und  1754. —  2. GASPARE, Sohn von N r. 1, 
* 3. x i i .  1747, t  in Locarno 25. v ii. 1805, M itglied des 
K antonsgerich ts von Lugano 1802 und der kan tonalen  
T agsatzung. —  3. G i a n  G a s p a r e ,  * 11. v. 1800, |  29. x . 
1856 in M asnago (Italien ), A dvokat und  N o tar, Mitglied 
des Gr. R a ts  1830-1839 (P räsiden t 1832, 1836, 1839), 
der ei dg. T agsatzung  1832, 1835, 1838, Sindaco von Lo
carno, w urde im Mai 1839 zum  S ta a ts ra t  e rn an n t, ab er 
durch  die R evolution  im  folgenden Dez. gestü rz t. Des 
H ochverrats angeklag t und  zu d re iJah ren  Z w angsarbeit 
v e ru rte ilt, verliess er den K an to n . V eröffentlichte u . a. 
M emoria sopra Castel Seprio  und  Memorie storiche dì 
Locarno fino al 1660 (1854). —  4. G i u s e p p e ,  Neffe von 
Nr. 3, A dvokat und  N o ta r, einer .der A nführer der 
G egenrevolution von 1841, w urde zum  Tod v e ru rte ilt 
und im  A lter von 34 Ja h ren  am  5. v ii, 1841 h in g erich te t.
— 5. GIOVANNI, B ruder von N r. 4, 8. v m . 1808-26 . x . 
1884, E rzp ries te r von Locarno 1835-1884, aposto lischer 
K om m issär, päpstlicher G eheim käm m erer 1875. —  6. 
A n g e l o , Neffe von N r. 4 und  5., * 11. IV. 1873 in Lo
carno, Dr. phil., K u n st- und L ite ra tu rk ritik e r, veröf
fen tlich te  La diligenza dei dodici posti, einen R om an 
Cip und m ehrere kleinere Schriften. —  A H S  1914. — 
A S I. —  A S H R .  —  W eiss : Die tessin. Landvogteien.
— R espin i-T artin i : Storia politica. —  G ubler : Ge
schichte d. K antons Tessin. —  S. B orrani : Ticino  
sacro. —  Cronaca ticinese 1905, N r. 34. —  De V it : 
II Lago M aggiore. [C. T r e z z i n : . ]

N E S S L A U  (K t. St. Gallen, Bez. O bertoggenburg .
S. G LS). Dorf, po lit, und  Ortsgem . Offenbar ist die 
O rtschaft en ts tan d en  durch  V erschm elzung zweier- 
b en ach b arte r Höfe : N. und  Zum W asser. Mezelovo 
1178 (verschrieben fü r Nezelovo) ; ze dem Wassere und 
Nesselouve 1261. Viel früher erscheint der in der Gem. 
N. gelegene O rt Lutenw il (Lutherraheimara  912). In  der 
Folgezeit w urde das D orf N. und  der d am it verbundene- 
N iedergerichtsbezirk  gewöhnlich Z um  Wasser genannt. 
E in grosser Teil der heu tigen  polit. Gem. N. m it vielen 
Höfen und  W eilern gehörte indessen zum  Geritili 
T hu rta l. Mit der Zeit gelangte das b en achbarte , in der
1. H älfte  des 12. Ja h rh . gegründete  K loster S t. Jo h an n  
in den Besitz des grössten  Teils von G rund und Boden 
dieser Gegend u . der gesam ten n iedern G erich tsbarkeit. 
1555 w urde dieses K loster der A btei St. Gallen inkorpo
riert, w orauf der A b t von S t. Gallen den drei S t. Jo hann- 
ser G erichten (Alt) St. Jo h an n , Zum  W asser und  St. 
Peterzell die gleichen F re iheiten  gew ährte wie den ä n 
dern toggenb. G erichten (1556) und  sie dem toggenb. 
O beram t zute ilte . 1178 w ird eine Kapelle zu N. genann t, 
1261 die K irche, fü r welche der K irchensatz  dem  K lo
ster S t. Jo h an n  zustand . Inkorporation  dieser K irche in 
das K l. St. Jo h an n  1513; U eher t r i t t  N .’ s zum  neuen 
G lauben 1528 ; W iedereinführung des k a tho l. G ottes
dienstes fü r eine kleine ka tho l. M inderheit 1595, was 
tro tz  des leidenschaftlichen W iderstands der Gem. 1602' 
zur dauernden  P a r i tä t  der K irche fü h rte  ; V erkauf des 
k a th . A nrechts um  600 fl. an die P ro te st, und  Zuweisung 
der N esslauer K atho liken  in die P farrei Neu St. Johann  
1806 ; N eubau der p ro t. K irche 1811; E rhebung  N .’ s.
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zur polit. Gem. 1803. G ründung der Sekundarschule 
N .-K rum m enau  1859. Bevölkerung : I860, 2397 E inw . ; 
1920, 2001. —  UStG. —  M. Gm ür : Flechtsquellen I I .  — 
L L . —  I. v . A rx I I I  (Reg.). —  Aug. N aef : Chronik. — 
N üscheler : Gotteshäuser. — W egelin : Gesch. des
Toggenb. —  R othenflue : Toggenb. Chronik. —  Gesch. 
der Landschaft Toggenb., von einigen toggenb. L ehrern .
— W artm an n  in M V  G X X X V I. —  W egelin : Gesch. 
d. Toggenb. I u. I I .  [fB t.J

N E S S L E R ,  F r é d é r i c , 1806-1878, E lsässer, B ürger 
von B elm ont s/L ausanne, Professor der deutschen L ite
r a tu r  an  der A kadem ie L ausanne 1840-1873. Zur 
E rinnerung  an  ihn  und  an seinen Sohn É ric Kessler 
( t  1913 in Paris) m ach te  die Fam ilie in ih rem  Nam en 
S tiftungen  an  der U n iv ersitä t L ausanne und  am  k an 
tonalen Collège classique. —  Livre d ’Or. [M. R.] 

N E S T L É ,  H e n r y , 1814-1890, aus F ra n k fu rt am 
Main. B ürger von Vivis, A potheker und Chemiker, 
g ründete  1867 die Milchmehl fabrik , die er 1875 einer 
Gesellschaft übergab . Dieses U nternehm en h a t  W elt
ru f  e rlang t. [M. R.]

N E T S T A L  (K t. G larus. S. G LS). Grosses P farr- 
dorf und  W ahl tag  wen. W appen  : seit 1918 das der 
Fam ilie N etsta le r (s. d.), v e rm eh rt durch drei golde
ne S terne. Das säckingische U rb ar aus dem  Anfänge 

des 14. Ja h rh . re ih t das D orf u n te r  
die Tagwen ein. Es ist aus einer A n
zahl kleiner, se lbständiger Siedlungen 
oder Genossam en en ts tan d en , die sich 
der w irtschaftlichen  Vorteile wegen 
anfangs des 16. Ja h rh . zu einer ein
zigen Gem einde verschm olzen. Ma
th ia s  N etsta ler, a lt L andam m ann , der 
reichste E idgenosse seiner Zeit, b au te  
der Gem. 1421 au f eigene K osten  eine 
kleine K apelle, in der jedoch  n u r eine 

Frühm esse gelesen w urde. Den G ottesd ienst m ussten  die 
G läubigen im  ben ach b arten  Glarus besuchen. Die Fam i- 
milie N etsta ler besass auch das K o lla tu rrech t der K a
pelle (eines der wenigen Beispiele eines K irch en p a tro n a
tes im K t. G larus). D urch H e ira t kam  das P a tro n a t an 
die Fam ilie  T schudi-G räpplang, bei der es über 300 Jah re  
lang verblieb 1777 löste K a tho lisch -N etsta l das Kolla- 
tu rrech t m it 800 fl. ab. Die a lte  K apelle w ar inzwischen 
abgebrochen und an  deren Stelle 1708 die jetzige Kirche 
e rb au t worden. 1876 erfolgte die Ablösung von der M ut
terkirche G larus und die E rhebung  zur P farrk irche  durch 
den Bischof von Chur. E vangelisch-N etstal gehörte eben
falls zur gem einen K irche Glarus, aus deren V erband sie 
als erste Gem. ausschied und 1698 eine eigene K irche 
b au te . 1811-1813 erstellten  die Evangelischen eine neue 
grössere K irche im  Gem einwerk. Jede Konfession h a tte  
eigene Schule und eigene Arm enpflege, die endlich in 
den 1870er Jah ren  verschm olzen w urden. 1625-1798 
tag ten  der katholische R a t und  die katholische L ands
gem einde in N e tsta l. Dem H andel w idm eten  sich v o r
wiegend die G eschlechter K ubli, Spalti und W eber, die 
ihre W atten -, S tro h h u t- und M anufakturengeschäfte  
in F rankreich , H olland und Ita lien  g ründeten . U m  1680 
e n ts tan d  eine Pap ierm ühle, die V orläuferin der heutigen 
grossen Pap ierfab riken . Die eigentliche In dustria lisie 
rung des Dorfes begann jedoch erst 1823 m it der E r
rich tu n g  der sog. R abenfabrik , einer T ürk isch ro tfä r
berei. Ih r  folgten rasch nacheinander m ehrere B aum - 
w ollzeugdruckereien, W ebereien und Spinnereien. Als 
die Zeugdruckerei (H aup tin d u strie ) gegen E nde des 
19. Ja h rh . fa st ganz aufhörte , w urde E rsa tz  im  A usbau 
a lte r  und  in der E in führung  neuer In d u strien  gefunden 
(Pap ierfabriken , Seidendruckereien, K alkfabrik , Glos
serei und M aschinenfabrik, M etallw arenfabrik, E lek tri
z itä tsw erk  der N ordostschw eiz. K raftw erke am  Löntsch). 
N. ist heu te  die industrie re ichste  Gem. des K ts. G larus. 
Unbeschreibliches E lend b rach ten  zur Zeit der H elvetik  
die E in q uartie rungen  und P lünderungen  der Franzosen, 
O esterreicher und  R ussen. Bevölkerung : 1801, 1636 
Einw. ; 1920, 2162. E vang. K irchenbücher seit 1698.
—  P . T hürer : Gesch. der Gem. Netstal. [PaulT h ü r e r .] 

N E T S T A L E R .  E hem aliges angesehenes Geschlecht
in N e tsta l und  Zürich, f  M itte des 16. Ja h rh . —  Glarner- 
lin ie . W appen : in R o t ein steigender weisser W idder.

R u d o l f  soll 1256 A nspruch au f das M eieram t im Tale 
Glarus gem acht haben  ; W i l h e l m , w ahrsch. Sohn des 
Vorgen., w ar einer der B ürgen, welche das Geschlecht 
der T schudi 1274 fü r den gänzlichen V erzicht au f das 
M eieram t an  die A ebtissin von Säckingen ste llte . —
1. H err U l r i c h  von N. (1289), einer der wenigen Ade
ligen des Landes Glarus, bew ohnte w ahrsch . eine kleine, 
heu te  verschw undene B urg au f der B ürgten bei N etstal.
—  2. W i l h e l m ,  R atsh err und R ich te r 1372, Bürge fü r 
Glarus bei Säckingen. —  3. M a t h i a s ,  * ca. 1370, f  nicht 
sp ä te r als H erb st 1440 in  Zürich, B ürge fü r G larus bei 
Säckingen 1395, L andam m ann 1416, m ehrm als Ge
san d ter an  die T agsatzungen, 1418 G esandter der E idge
nossen an  K aiser Sigism und nach  Ulm , erbau te  1421 in 
N etstal eine K apelle, siedelte bald  d a rau f nach Zürich 
über, wo er 1427 B ürger w urde. N ach Aegidius Tschudi 
w ar er s. Z. der reichste E idgenosse und besass u. a. die 
Schlösser L iebenberg im  G rüningeram t und  Schupfen 
am  Zürichsee. —  4. R u d o l f ,  Sohn von Nr. 3, R a tsh err 
von Glarus 1434, T agsatzungsgesandter, L andvog t zu 
Baden 1439, fügte im  A lten Zürichkriege den Zürehern 
m it seinen Schiffen au f dem  Zürichsee grossen Schaden 
zu, t  26. v in .  1444 als A nführer der G larner bei S t. 
Jak o b  a. d. Birs. —  5. V e r e n a ,  w ahrsch. Schw ester 
von Nr. 3, A ebtissin von W urm sbach  1446. — 6. K o n 
r a d ,  R atsh err  von G larus 1453, V erm ittle r in einem 
S tre ite  zwischen den Grafen von W erdenberg  und eini
gen süddeutschen  R eichsstäd ten . —  7. P e t e r ,  einer 
der 40 eidg. R eiter, welche 1468 der S tad t M ülhausen 
zu Hilfe eilten und au f dem  Ochsenfelde über 300 
O esterreicher siegten. —  8.-9. F r i d l i  und J a k o b  
t  1525 bei P av ia . —  LL. — P . T h ü rer : Gesch. der Gern 
Netstal. [Paul T h ü r e r . ]

Zürcher L in ie. R atsgesch lech t des 14. u. 15. Ja h rh . 
W appen : in R o t eine schwarze erniedrig te Spitze, auf 
der ein goldenes H orn liegt (F arb en v arian ten  in Dürste- 
lers Geschlechterbuch). — 1. R u d o l f , H auseigen tüm er 
in Zürich von 1366 an, « H eim licher » und Vogt zu 
S tadelhofen, Zollikon und K ü snach t 1394, zu Meilen 
1397, B auherr 1396. —  2. R u d o l f , Sohn von Nr. 1, 
Vogt zu Meilen 1423, zu H öngg 1426, zu H orgen und 
R üschlikon 1428, B auherr 1425, R eichsvogt 1425-1430, 
P fan d in h ab er der Veste L iebenberg im  B rand im  Alten 
Zürichkrieg, überliess diese B urg am  12. XI. 1440 den 
E idgenossen gegen freien Abzug. — L L . — Zürcher 
Stadt- und Steuerbücher. — W . F rey  : Finanzgesch. 
Zürichs, Beil. 14. —  Klingenberger Chronik, p. 274. — 
J .  Egli : Adel, p . 121. — O. R ingholz : E insiedeln  I. — 
N bl. d. W aisenhauses Zür., 1904, p. 61. —  S taatsa rch . 
Zürich, P riv a tu rk . [F. H.]

N E T T .  Fam ilien der Gem. K losters, Luzein und 
Langwies (G raubünden). E in  A m m ann N. in K losters 
erscheint schon 1484, ein solcher in Langwies ca. 1500. 
E in Zweig bü rg erte  sich 1852 m it Luzius, von P an y  bei 
Luzein, in Chur ein. —  1. B a r t i i o l o m æ u s ,  Sohn des 
Vorgen., * 1836, Dr. ju r .,  R a tsh err von Chur 1866, ru 
hender B ürgerm eister 1868-1871, A m tsbürgerm eister 
1872/1873, eifriger B efürw orter der Verfassungsideen 
von 1872-1874, rad ik a le r P a rte ifü h rer, G rossrat in den 
70er Jah ren , eine Reihe von A m tsdauern  K reispräsident 
von Chur, w iederholt M itglied und Präs. des E rziehungs
ra ts , R egierungsrat anf. der 80er Jah re , f  1892. —
2. F l o r i a n , von K losters, der erste S tandeskassier von 
G raubünden 1837-1859. —  Vergl. F . Jeck lin  : Urbar der 
Propstei St. Jakob... 1-514. — Derselbe : Jahrzeitbuch  
der Kirche Langwies. —  Staatskalender 1880-1883. — 
B ürgerreg. der S ta d t Chur. [M. V.]

N E U A M T .  Innere  Vogtei des S tandes Zürich, ge
bildet bei der R ückgabe der H errschaft K iburg  1442 an 
Oesterreich aus den westlich der G latt gelegenen Teilen 
des A m tes K loten, die der S ta d t Zürich verblieben. Sie 
w urde bis 1798 durch  zwei M itglieder des Kl. R ates aus 
der S tad t v e rw alte t. W appen : gete ilt von Blau m it 
g estürztem  goldenem  H albm ond und von Gold m it zwei 
ro ten  Rosen. — LL. — L L H .  — E. B är : Z ur Gesch. der 
Grafschaft K iburg, p. 94. — Festgabe P . Schweizer, 
p. 69, 77. — G. J . P e te r : Z ur Gesch. cles zürch. W ehr
wesens. —  Z T  1859, p. 63. — E. Egli : Actensam m lung.
—  Bullinger : Bef.-geschichte. —  Bülach-Dielsdorfer Wo
chenzeitung  1926, Nr. 59-61, 65-69 u. 71. [F. H.]
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N E U  A N D W I L .  Siehe A r n e g g .  Gerichtssiegel 1795: 
Mann m it Maske in der R echten .

N E U  A S P E R M O N T .  Siehe ÂSPERMONT.
N E U  B E R N  ( N E W  B E R N ) .  K leine Stadl; und 

Schweizerkolonie in Carolina (U. S. A.), die 1710 von 
C hristoph von Graffenried (s. d.) gegründet w urde. 1905 
zäh lte  sie 13 000 E in  w. —  Vergl. V incent Hollis Todd :
G. v. G.’s New Bern Adventures (Diss. Illinois 1912).

- I I I ,  p. 349 ff. —  NM. des H ü t.  Vereins des Kls. 
Bern  1896. [H .  Tr.]

N E U B U R G ,  N E U E N B U R G  (K t. G raubünden, 
Bez. U n te rla n d q u art, K reis V Dörfer). B urgruine osti. 
U ntervaz, deren E n stehung  den F reiherren  von Vaz 
zugeschrieben w erden dürfte . Sie w urde zum  Schutze 
des W eges von R eichenau links des R heins bis nach 
Potisi rils e rb a u t. Als ä lte ste  Bew ohner der B urg sind 
die H erren  von N euburg oder N euenburg, D ienstm an
nen der a lten  G rafen von Bregenz, dann der Grafen 
von M ontfort und letz tlich  des B istum s Chur, zu b e trach 
ten . Ob sie m it dem  gleichnam igen G eschlecht au f der 
N euburg bei Götzis in  V orarlberg stam m v erw an d t 
w aren, kan n  u rk . n ich t belegt w erden. Der erste u rk . 
beglaubigte oberrä t. v. N. is t R u o d e g e r u s  (Rudolf), 
Zeuge 1207. — V o lk a r d u s  de Castellonovo, K anon i
kus zu Chur, Zeuge 1219 u . 1228, w urde 1237 zum  Bischof 
von Chur gew ählt, b au te  u . a. die Burgen F riedau  bei 
Z izers und  G uardava! bei M adulein, h ing dem  g ebann
te n  K aiser F riedrich  I I .  an und  f  16. x . 1251. — Um 
die M itte des 13. Ja h rh . t r i t t  neben den oberrä t. N euen
burgern  das gleichnam ige w elfisch-staufische D ienst
m annengeschlecht auf, das den Beinam en Tum b  fü h rte . 
Beide G eschlechter b lü h ten  bis E nde des 13. Ja h rh . und 
te ilten  sich in die R äum lichkeiten  der B urg. 1385 bis 1448 
sassen neben den T um b deren L ehen träger, die E del
k nech te  von Schanfigg, au f der N euburg. Ihnen folgte 
1450 Georg v. H even als L ehenm ann. N ach Abzug der 
Tum b en aus R ä tien  gelangte 1496 das B istum  in den 
alleinigen Besitz der N euburg  und übergab sie 1503 an 
H ans Len di aus Chur zu Lehen. 1572 wurde sie m it allen 
R echten  und Besitzungen vom  Bischof B eatus a P o rta  
an  die Gem. U ntervaz verkauft. — Vergl. Helbolc : Rege
sten von Vorarlberg, Nr. 295 u. E xcurs, p. 141. —  Mss. 
über die Burgen von B ergm ann, Zösm air, U lm er und 
Jeck lin . [A. M.]

N E U B U R G  (K t. T hurgau, Bez. Steckborn , Ortsgem . 
M am m ern. S. G LS). Ehem alige B urg m it H e rrsc h a ft.

Die Burg, die grösste am  U ntersee, w urde w ahrsch . von 
U lrich V. von A ltenklingen, g enann t de N üw enberch 
(1257), e rbau t. Die H errschaft um fasste  ausser der 
Burg m it G ütern  noch drei benachbarte  Höfe. Neben 
dem  K loster R eichenau h a tte  auch St. Gallen hier 
L ehenrechte. Da diese V erhältnisse zu M einungsver
schiedenheiten Anlass gaben, zahlte  1748 St. Gallen dem 
H errn  der R eichenau 750 fl. als A blösung, sodass 
n unm ehr alle H errschaftsrech te  St. Gallen zustanden. 
Die Vogtei N. w a r . fast im m er m it der von M am mern

I verbunden , die Burg bis um  1630 von den Inhabern  
beider H errschaften  bew ohnt. 1676 v e rk au ften  die von 
Roll, nachdem  sie 1667 M am m ern an L andschreiber von 
Reding v e räu ssert h a tte n , die H errsch aft N. an die 
P ü n tin e r von Uri, von denen sie 1690 um  14 000 fl. 
an das S tift R heinau  überging. N ach der E rstellung  
eines neuen Schlosses bei M am m ern durch die von Roll 
zerfiel die B urg allm ählich  ; um  1744 w urde sie durch 
den S ta tth a lte r  F in tan  bis au f den T urm  dem oliert, der 
im  19. Ja h rh u n d e rt  ebenfalls zur R uine w urde. — L it. 
wie beim  A rt. M a m m e r n .  —  T B  8 , 31 u .  32. [E .  S t ä u b e r . ]  

N E U B U R G  (K t. Zürich, Bez. und  S ta d t W in te r
thur) . B urgruine und  W eiler der früheren  Gem. W ülflin- 
gen. Die au f dem  B ergkopf H och-W ölflingen erbau te  
Burg h a t  ihren  N am en offenbar im  G egensätze zu der 
niedriger gelegenen B urg A lt-W ülflingen e rhalten . Sie 
w ar Sitz der Meyer von O berw in terthu r, der D ienstleute 
der D om kirche zu K onstanz. 1254 heisst R u d o l f  I I .  
erstm als de Novo Castro oder deu tsch  von der Nüwen  
Burg. Sein Sohn R udolf I I I .  n a n n te  sich abw echselnd 
von dieser Burg oder von M örsburg, dessen Sohn Jo h a n 
nes gegen E nde seines Lebens n u r  noch nach  der Mörs
burg . Noch 1403 w ird ein österreichisches Lehen bei der 
Neuenburg  e rw ähn t. —  M A G Z  23, p. 388 (48). Sonstige 
L it. s. u n te r  M c e r s b u r g .  — Jahresbericht der A ntiquar. 
Gesellschaft Zur. 1926-1927. —  H . B ernhard  : W irt
schafts- u. Siedelungs geo graphie des Tösstales, p . 48. — 
Zürcher Wappenrolle, N euausgabe, Nr. 384. [F. H.]

N E U D O R F  (K t. L uzern, A m t Sursee. S. GLS). 
P farrgem . N iw id o rf 893. Z uerst im  Besitz des F ra u 
m ünsters zu Zürich, gelangte N. zwischen 962 u n d  981 
durch  die Grafen von Lenzburg  an  das C horherrenstift 
B erom ünster. Die Vogtei ging 1172 an  K iburg , 1263 an 
H absburg , 1415 resp. 1420 an Luzern über. Die K irche 
bestan d  schon 1036 (N eubauten  1352, 1677-1678, R e
s tau ra tio n  1620-1660, 1883). Vor dem  Sem pacherkrieg 
erw arben viele D orfbew ohner das L uzerner B ürgerrecht; 
sie litten  durch  den Streifzug der O esterreicher am
2. m . 1386. Im  Ja h re  1440 gerieten  die E inw ohner in  die 
R eichsacht. W ährend  des B auernkrieges 1653 bete ilig te  
sich ein Teil der B evölkerung am  A ufstand , andere  
w an d ert en ins E isass aus. U n tersuchung  wegen einer 
W iedertäuferbew egung am  16. x . 1655. P fa rreg iste r seit 
1596. —  V ergi. E ste rm an n  : Heim atkunde v. N .  —  D er
selbe : Gesch. des Ruralkapitels Hochdorf, p. 61. — Gfr. 
R eg., bes. U rkunden  von B erom ünster und Bd. 57, 

p. 104. —  Segesser : Rechtsgesch. I, 706. 
—  K as. Pfyffer : Gemälde, Bd. I I I ,  2. Teil, 

3 3 4 .—  ß S G  X IV , 162. [p. X. w .]
N E U E N B E R G E R ,  N Ü W E N B E R 

G E R ,  N Ü R E N B E R G E R .  |  F re ib u r
ger G eschlecht. W appen : in  Gold eine 
schwarze H ausm arke  (V arian te).— H a n s ,  
1556 ins priv ilegierte  B ürgerrech t von 
F reiburg  aufgenom m en, Schultheiss von 
E stav ay er 1564 - 1569, V enner des A u
g n a rti ers 1575- 1578, f  1578. — Vergl. 
L L . — W eitzel : Répertoire (in A S H F  
X). — S taa tsa rch . F reiburg . [G. Cx.] 

N E U E N B U R G .  R epublik  und K an 
to n , der 21. in der am tlichen  R eihen
folge (s. GLS). U rsprünglich  eine G raf
schaft, dann ein F ü rs ten tu m , w urde N. 
zusam m en m it W allis und  Genf am  12. 
IX. 1814 in die E idgenossenschaft aufge

nom m en, doch blieb sein A nschluss an 
Preussen, der eben erneuert w orden war, 
w eiter bestehen . Der A ufstand  vom  1. 
m .  1848 setzte  diesem D ualism us ein 
Ende.

I. W a p p e n  ; F a h n e n  ; S ieg e l. Das W appen  w ar u rspr. 
das des H auses N euenburg  : in Gold ein ro te r  m it drei 
silbernen Sparren  belegter Pfahl. Die versch . H äuser, 
die über N. herrsch ten , haben  dieses W appen u n te r  
Beifügung ihres eigenen beibehalten . Als es sich u n 
m itte lb a r nach  der R evolution  von 1848 darum  h an d elte , 
die M antelfarben des W eibels zu bestim m en, der die 
neuenburgische A bordnung an  die T agsatzung  begleiten 
sollte, se tzte  der V erfassungsrat am  11. April als 
L andesfarben fest : grün, weiss und  ro t neb en e in an 

n]

Schloss Neuburg  ca. 1730. Nach eine Zeichnung von N. Meiss.
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der, im  ro ten  Felde oben links ein silbernes K reuzchen. 
Dieser Beschluss w urde m it schw acher M ehrheit ge
fasst, die in den S parren  das H errscherzeichen des 
preussischen H auses sah. B etr. das W appen  haben  die 

B ehörden n ich ts verfüg t ; es wurde 
w eder abgeschafft noch offiziell an er
k a n n t. A ber F arben  und W appen 
verw echselnd, haben  die B ehörden 
sowohl als das Volk schon von Anfang 
an den rot-w eiss-grünen Schild ange
nom m en.

E in  Vorschlag, das a lte  N euenbur
ger W appen als K antonsw appen  wie
der e inzuführen, w urde am  26. III. 
1923 vom  Grossen R a t abgelehnt. 

U n te r  dem  a lte rn  Regim e w aren die F arben  der 
Fahne gelb »und ro t, aber 1836 gab der K önig von 
Preussen dem  L and eine neue Fahne, eine Z usam m en
stellung der preussischen F arben  schw arz und  weiss 
m it einer neuen, orangegelb (durch  die M ischung von 
ro t und  gelb). Diese Fahne  w urde bis 1848 g eführt. 
Schon im  18. Ja h rh . findet m an  orangefarbige Schlei
fen ; nach  1815 w aren die K okarden  bis 1836 in den 
preussischen F arb en  schw arz und  weiss gehalten , 
w ährend sie u n te r  der H errschaft B erth ie r’s dreifarbig 
waren : ro t, weiss und b lau . 1836-1848 w aren die K okar
den orangefarbig, schwarz und  weiss.

Das F ü rs te n tu m  h a tte  kein eigenes Siegel. Die 
w ichtigen U rkunden  w urden im  N am en und  m it dem 
W appen des F ü rs ten  gesiegelt. 1709 liess der König 
von Preussen  fü r den S ta a ts ra t  ein Siegel stechen : m it 
seinem  W appen  als F ü rs t von N euenburg, ü b erh ö h t von 
der K önigskrone und  um geben vom  B and des schw ar
zen A dlerordens m it der U m schrift : S ig  : Consilii S ta 
tus N  eocastellensis. E in  kleines Siegel m it dem  glei
chen W appen  w ar eingefasst von einem  Eichen- und 
Lorbeerzw eig und tru g  die U m schrift : Sceau de la 
P rincipauté de Neuchâtel et Valangin. — Seit 1848 be
s te h t ein Siegel fü r den S ta a ts ra t  und  eines fü r den 
Grossen R a t, aber der K a n to n  selbst b esitz t keines. — 
Maurice T rip et : Les armoiries et les couleurs de Neuchâ
tel. — J .  Grellet : Les armes et les couleurs de Neuchâtel 
(in M N  1917). — E. P errochet : Les cocardes neuchâte- 
loises (in M N  1902). — B ull, du Grand Conseil 1921, 
1923. [L. M.]

II .  U rg e s c h ic h te .  N. b esitz t zwei w eltbekann te  
Siedelungen : die Höhle von Cotencher und die S ta tion  
La Tene, nach der die zweite E isenzeit b en an n t w ird. Da 
die H öhle von Cotencher in der A reuseschlucht, 650 m 
ü. M., 400 m  u n te r  dem  höchsten  N iveau der le tz ten  
E iszeit gelegen, von den h eu te  bek an n ten  Höhlen, 
welche U eberreste aus dem  M oustérien lieferten, die 
einzige in der Vereisungszone liegende ist, erg ib t sich, 
dass die betreffende Z ivilisation nach den eiszeitlichen 
N aturerscheinungen  d a tie rt w erden kann , vorausge
se tz t, dass die Geologen zu einer E inigung gelangen 
können. N ach A uguste Dubois, der seit 1916 die G rotte  
s treng  w issenschaftlich erforschte, aber dessen zusam 
m enfassende D arstellung  noch au ssteh t, soll sie vom  
zurück  w eichenden G letscher des T ravers-T ales in der 
W ürm eiszeit zugefüllt w orden sein ; nach  ändern  soll 
dies die Folge des Zurückw eichens des R honegletschers 
in der le tz ten  E iszeit sein. W ie dem  auch sei, sind doch 
alle darin  einig, die zweifellos vorübergehende Bewoh
nung der H öhle in den A nfang oder in das E nde der 
letz ten  E iszeit zu versetzen , die dem  M oustérien in 
F rankreich  en tsp rich t. In  der T a t h an d elt es sich hier 
um eine M oustérien-K u ltu r , wenn auch n ich t eine 
typische, doch um  eine, die techn isch  den klassischen 
Form en F rankreichs bedeu tend  n ah es teh t. Der K t. 
N euenburg beherberg t m ith in  eine der ä ltesten  Siede
lungen der Schweiz.

Obschon bis heu te  aus dem  Gebiete der M agdalénien- 
K u ltu r keine F unde gem acht w urden, b e steh t die 
Hoffnung, dass diese Lücke eines Tages ausgefüllt 
w erde, sei es durch  die E rforschung von sog. « Abris 
sous roches » im W eingelände oder du rch  die bevor
stehenden  A usgrabungen im Col des Roches, wo u n ter 
einem überhängenden  Felsen bereits drei au f einander 
folgende Siedelungen festgeste llt w orden sind, deren

jün g ste  au f den A nfang des P fah lbauneolith ikum s 
zurückgeht.

Das eigentliche V erdienst des K ts. N euenburg auf 
dem G ebiet der Jüngern S teinzeit —  abgesehen von der 
B erü h m th e it, den er durch  die bedeu tenden  P fah l
bau sta lio n en  von Préfargier, S t. Blaise, C ham prévey- 
res (H auterive), A uvernier, Cortaillod, B evaix und 
St. A ubin (P o rt Conty) erlangte —  liegt in den seit 
1917 von der Commission des fouilles archéologiques 
un ternom m enen  A usgrabungen ; diese g e s ta tte ten  
m itte ls t der S tra tig rap h ie  die seit langem  gew ünschte 
Chronologie des P fah lbauneolith ikum s aufzustellen.

Die näm lichen A usgrabungen ta te n  ebenfalls dar, dass 
zwei au f einander folgende neolithische Siedelungen zu 
un terscheiden sind, wovon die ä ltere  die u n v e rm u te te  
B esonderheit aufw eist, dass sie h insichtlich  der K eram ik 
und Technik im  allgem einen viel fo rtg esch rittener ist 
als die folgende. Diese erste Siedelung m it ihren  beson- 
dern Schm ucksachen verschw and, ohne Spuren zu h in 
terlassen, w ahrsch . infolge einer H ochw asserka tastro 
phe, die den W asserspiegel des Sees um  1 m erhöh te . 
Das zweite K u ltu relem en t, w ahrsch. nordischen U r
sprungs u n d  in seinen A nfängen ziem lich unbeholfen, 
entw ickelte  sich an O rt und  Stelle, ohne H iatus, bis 
zum  E rscheinen des Metalls und  sogar aller W ahrschein
lichkeit nach  bis zum  A u ftre ten  eines neuen H ochw as
sers um  die M itte der E isenzeit, die das E nde der P fah l
b au ten  besiegelte. So erk lä rt sich der U m stand , dass 
jede neolithische P fah lb au sta tio n  von einer Bronze
sta tio n  begleitet ist, ausgenom m en in St. Blaise und 
St. A ubin, wo bis je tz t  noch nie Spuren von einer 
B ronzesiedelung en td eck t w urden, w ahrsch. weil sie 
h eu te  ganz im  Sande v e rsteck t liegen ; ist doch der 
Seespiegel gegenw ärtig  2 m  höher als um  die M itte der 
B ronzezeit. In  den Besitz des M etalls kam en die P fah l
bauer, gleich wie ihre N achbarn  in M itteleuropa, sicher
lich durch  den H andelsverkehr. Leider is t es noch u n 
möglich, die Verkehrswege zu bestim m en, denn L an d 
funde sind im  K an to n  noch äusserst spärlich. Abge
sehen von einigen S treufunden  in Lignicres, Noiraigue, 
am  Fuss des Creux du Van und  au f dem Gipfel des 
M ont d ’Am in, k en n t m an  keine steinzeitliche Frei- 
lu fts ta tio n en , sowie auch keine G räber oder D epöt- 
funde. Im m erh in  sei das bekann te  D olm engrab von 
A uvernier erw ähn t, das au f den Beginn der Bronzezeit 
zurückgeht und  w ahrsch. der nahe gelegenen P fah l
b au sta tio n  als B einhaus gedient h a t.

W enn zur neolithischen und  B ronzezeit einzig die 
Seeufer bew ohnt gewesen zu sein scheinen, so ä n d ert 
sich die Sache m it der H a lls ta ttp e rio d e , von der jedoch 
h ier bloss das E n d stad iu m  v e rtre ten  ist. E ine n ich t sehr 
d ichte und  ackerbau treibende Bevölkerung se tz te  sich 
an den sonnigen H ängen und  in den wenigen Tälern 
unserer Berge fest. In  der h eu te  bew aldeten  Zone von 
600-800 m  H öhe, zwischen der Béroche u . Perreux , von 
Cham brelien über die H öhen von Corcelles u . durch  
das B ussy-Tälchen nach  Valangin, vom  Cadolles-Spital 
(N euenburg) nach  Voëns und F rochaux , überall treffen 
w ir h eu te  G rabhügel, sog. Tum uli, der H a lls ta ttleu te , 
gewöhnlich in G ruppen verein ig t. Am zahlreichsten 
finden w ir sie in der Gegend von Le 0 evens und Vau- 
roux  (Béroche) ; leider ist ihre A usbeutung selten ge
w innbringend, da die m eisten  schon vor m anchen J a h r 
h un d erten  ausgeraub t worden sind. Im m erh in  h a tte  
Desor das Glück, einen sehr schönen T um ulus in Vau- 
roux  aufzudecken.

E ine zweite, von den Schatzgräbern  weniger gep lün
derte  G ruppe befindet sich im  Südw esten des Val 
de R uz. Zu dieser gehören die bem erkensw erten  Funde 
von Desor im  G rabhügel von F av arg e tte s  (Goffrane) 
von 1868, und diejenigen der Commission des fouilles 
archéologiques im  B ussy-W ald (Valangin), 1920. S tam 
m en die in den B éroche-W âldern so zahlreich a u ftre 
tenden Schalensteine von diesen H a lls ta ttleu ten  ? Die 
Frage b leib t vorläufig noch offen.

Zweifellos w ar die Bevölkerung in der zw eiten E isen
zeit bedeutend  zahlreicher, doch is t der Beweis schwer 
zu erbringen, da der A nbau der Rebe durch  das tiefe 
U m graben die Spuren der La Tène-Zeit, nam entlich  der 
Friedhöfe, verw ischt h a t.  Doch h a lten  w ir fest, dass
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P r æ h i s t o r i s c h e  F u n d e  i m  K t . N e u e n b u r g .

1. u. 2. Bronzevase aus Le Landeron.  —  3. Linke H and  einer in Wavrc  gefundenen Sta tue .  —  4. u. 5. Bruchstücke eines
Frieses aus Wavre.
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die La T ène-S tation  au f N euenburger Boden liegt und 
dass diese H andelsniederlage w eitaus die w ichtigste 
Siedelung der W elt ist, nam en tlich  h insich tlich  der 
gallischen W erkzeuge (s. A rt. T e n e  ( L a ).

Die von Caesar in ihre zerstö rten  H e im stä tten  
zurückgeschickten  H elvetier haben  von ih rem  kärg li
chen Dasein bloss in  2 Höhlen Spuren h in terlassen , 
näm lich in der G ro tte  aux  Fées oder Filles am  Seeufer 
zwischen S t. A ubin und  V aum arcus und  in der G ro tte  
du  F our in der A reuseschlucht. Das einzige im  K t. b e 
kan n te  K riegergrab  aus der L a Tène-Zeit ist das von 
B evaix, welches A. und  M. Borei ausgruben  und  dessen 
A usbeute  sie dem  h ist. M useum  von N euenburg  ü b er
wiesen.

Zur röm ischen Zeit fü h rte  eine S trasse den See en t
lang  : die Vy d ’E tra . Bei St. Blaise verzw eigte sie sich, 
ein W eg zog nach  Süden und  ü b erq u erte  die Zihl 
m itte ls t einer B rücke, bei der m an  zahlreiche Ge
genstände, Ziegel und  M ünzen, sowie eine Phalere  und 
eine Löw enm aske fand . Längs der Vy d ’E tra  is t nie eine 
bedeutende Siedelung zum  V orschein gekom m en ; lange 
g lau b te  m an  an  das B estehen von Noïdenolex, einer auf 
dem  heutigen S tan d o rt der S ta d t N euenburg gelegenen 
O ertlichkeit, die jedoch  bloss in den dem  K anzler de 
M ontm ollin zugeschriebenen M émoires bestanden  h a t. 
Das Seeufer und  das Val de R uz w aren im m erhin  
bew ohnt ; Villen oder Lieberreste von ändern  B auten  
w urden in Lignières, S t. Blaise, Le L anderon , Serrières, 
Colombier, Chézard, Saules, Fon ta ines, Villiers aufge
deckt. Das b ed eu tendste  B auw erk fand  m an in Colom
bier ; es w urde 1840 von Frédéric  D ubois ausgegraben. 
Vielleicht s te h t das Schloss Colombier au f röm ischne 
F undam en ten . Bei W avre kam en 1898 bei E n tw ässe
ru n g sa rb eiten  röm ische M auerüberreste und  ein A quä
d u k t zum  Vorschein. U m  die gleiche Zeit fand  m an in 
der gleichen Gegend das S tück  eines verzierten  Frieses 
und die linke H and  einer S ta tu e .

N ach Ju les Je a n ja q u e t soll der Nam e des Va.1 
de R uz von einer galloröm ischen O ertlichkeit, Rotoia- 
liim, herstam m en , von der uns jedoch jede K unde fehlt. 
Von einem  1837 in  Serrières en td eck ten  G räberfeld von 
über 120 G räbern  w ird von G. A. M atile in seinem 
Musée historique I I I  be rich te t. M ünzfunde w urden 
überall gem acht ; sie haben  aber keine besondere Be
d eu tung , m it A usnahm e des 1824 bei D om bresson ge
fundenen Schatzes von 420 Stück. 1864 fand  m an in 
A uvernier eine bronzene Ju p ite rs ta tu e t te  und 1896 
einen kleinen H erkules. Die erstere liegt heu te  im  Mu
seum  von St. Germ ain en Laye. In  Le L anderon kam en 
1890 Ziegel, M auerreste, eine H erk u less ta tu e tte  und 
ein Bronzegefäss zum  Vorschein. Cressier is t b ek an n t 
durch  seine 2 röm ischen Mars- u . N ariaa ltä re  und  durch 
2 röm ische G edenksteine.

Im  ganzen U fergelände w urden burgundische G räber 
aufgedeckt, aber eigentliche G räberfelder n u r in Areuse, 
in Böle, wo ein G rab einen in teressan ten  Silberring lie
ferte , und  in Serrières und Cortaillod. A ndere G räber 
fand m an auch in der Béroche und  in Corcelles.

Bibliographie. E . Desor : Le tum ulus des Favargettes 
(in M N  1868). —  E. Desor und L. Favre  : Le bel âge 
du bronze. — A. und  M. Borei : Notice sur les stations 
lacustres de B evaix  (in M N  1886). —  Paul V ouga : 
La T'ene. —  Derselbe : Les stations néolithiques du lac 
cle Neuchâtel (in Anthropologie  X X X III ) .  —  Derselbe : 
Essai de classification du néolithique lacustre (in ASA 
1920-1922). —  A. Bachelin : Tête de lion  (in M N  1884).
—  D erselbe : Une décoration romaine (in M N  1879). — 
A SA  1905, 204, 301. —  G. M éautis : Bronzes antiques 
du canton de Neuchâtel. —  Derselbe : Le Jupiter d’A u 
vernier (in M N  1926). —  Derselbe : Le monum ent de 
Wavre (in M N  1926). —  Derselbe : La villa de Saint- 
Biaise (in M N  1927). — Ph . Rollier : La villa romaine 
du R uz du Plane  (in M N  1911). —  W . W avre : Ruines  
romaines à Colombier (in M N  1905).— Jules Je a n ja q u e t : 
Que signifie  Val-de-Ruz ? (in Festschrift Louis Gauchat).
— Catal. des médailles trouvées à Dombresson. — Marius 
Besson : Tombes mérovingiennes découvertes ci Corcelles 
(in M N  1916). —  P h . Rollier : Le cimetière d ’Areuse  (in 
Rev. Charlemagne 1911). — Rev. Charlemagne 1912, 
p. 59. [Paul V o u g a .]

I I I .  G e sc h ich te . A. D i e  E n t s t e h u n g  d e s  K a n t o n s 
g e b i e t s . Die heu tige  G ebietseinheit N euenbürgs kam  
erst im  19. Ja h rh . durch  A b tre tu n g  einer O rtschaft 
und  eines G eländestreifens an  das F ü rs te n tu m  zu
stande. V orher h a tte  dieses fa st 2 Ja h rh u n d e rte  lang 
ein ziem lich hom ogenes Ganzes gebildet, das nach  und 
nach durch  den Z usam m enschluss verschiedener H err
schaften  u n te r  derselben O brigkeit en ts tan d en  w ar. Die 
G eschichte dieses a llm ählichen Gebietszuw achses konnte 
aber bis heu te  noch n ich t völlig g ek lärt w erden. Der 
erste H err von N euenburg  w ar, soviel b ek an n t ist, 
U lrich von Fcnis oder einer seiner Söhne gegen Ende

Neuenburg. In Auvernier gefundene bronzene Jup i te rs ta tue t te .

des 11. Ja h rh . Sein Besitz im  W esten  erstreck te  sich 
w ahrsch. n ich t über N euenburg  h inaus. Der R est des 
Gebiets gehörte ändern  H errschaftshäusern , die im 
Laufe der Zeit ihre R echte freiwillig oder gezwungen 
den N achfolgern U lrichs a b tra te n . In  einer H uld igungs
urkunde des Grafen von N euenburg von 1311 w ird die 
Baronie N euenburg  als S tam m gut von den übrigen 
B esitzungen un tersch ieden , und zugleich w ird e rk lä rt, 
dass sie sich von Ligerz bis nach  La Lance bei Conciso 
und bis zur Combo M ijoux im  T rav ersta l erstrecke, in 
der B reite  vom  S tein von Villars im  Vully bis nach 
P ierre-feu im  Val de R uz (zwischen Le P âq u ier und 
Le B ugnenet ?). Diese O rte sind wohl die äussersten  
P u n k te  des u rsp r. gräflichen H errschaftsgebietes, doch 
gehörte den Grafen das dazwischen gelegene Gebiet 
n icht ganz.

998 g ründete  ein gewisser H err R udolf das P rio ra t 
B evaix, das als in  comitatu Walclensi liegend bezeichnet 
w ird. B evaix w urde zu einer kleinen H errschaft, an 
welcher der P rio r, der H err von Gorgier und  der von 
Colombier A nteil h a tte n . Gorgier gehörte im  13. Jah rh
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und sicher au ch  schon vorher dem  H ause E stav ay er, 
das du rch  die H errsch aft B evaix m it den H erren  von 
Colombier und  R ochefort ve rw an d t gewesen sein m uss. 
D er ganze heutige B ezirk B oudry  gerie t erst sp ä ter 
u n te r  den M achtbereich des H auses N euenburg. Schon 
frühe t ra te n  die H erren  von Colombier in den Dienst 
der Grafen von N euenburg . Beim A ussterben des Ge
schlechts ging Colombier an  die G hauvirey und  spä ter 
an die v . W attenw yl über, die 1564 ihre G üter und 
R ech te  an  Leonor von Orléans verkau ften . Im  Ver
kauf w ar die H errsch aft B evaix m it Gortaillod, dessen 
alleinige H erren  die W atten w y l gew orden w aren, inbe
griffen. 1268 w aren  B oudry, die Côte und R ochefort 
(von u n b ek an n te r Zeit her) im  Besitz der Grafen von 
N euenburg . Gorgier w urde 1344 ein Lehen von N euen
burg  und  ein A fterlehen von Savoyen in H änden  der 
E stav ay er, die 1433 diesen Besitz dem  Zweig N euenburg- 
V aum arcus verkau ften . E ine Fam ilie V aum arcus be- 
sass die H errschaft dieses N am ens zusam m en m it 
Vernéaz, sowie die Vogtei von P o n tareuse  und Ver- 
m ondins (heute V orort von B oudry) ; le tz te re  w urde 
1282 an die E stavayer-G org ier v eräussert, von diesen 
1313 an  R udolf von N euenburg , w ährend  V aum arcus 
1296 u n te r  die O berhoheit der Grafen von N euenburg 
kam  und  1309 endgültig  deren Besitz w urde. Doch 
blieb V aum arcus n ich t lange m it der G rafschaft verei
n ig t. Isabella  von N euenburg  belehnte 1375 dam it 
G irard, den unehelichen Sohn ihres B ruders Je a n  le Bel. 
Der Sohn G irards, Jean , em pfing 1413 zudem  von 
K onrad  von F reiburg  die H errschaft T ravers m it R o
sières und Noiraigue und  erw arb 1433 die H errschaft 
Gorgier. So en ts tan d  fü r einen illegitim en Zweig des 
G rafenhauses ein bedeutendes Lehen, das sich vom  
Seeufer bis ins T rav ersta l u n d  an die Grenze der F re i
g rafschaft erstreck te  ; es bestan d  bis zum  19. Ja h rh .

Im  T rav ersta l sind die V erhältn isse anfänglich ziem 
lich verw ickelt. E in  1107 gestifte tes B enedik tinerp rio ra t 
b estan d  in M ötier und w ar m it Chaise Dieu verbunden . 
1178 ste llt F riedrich  B arbarossa  das K loster u n ter 
seinen Schutz, zw ar u n te r  V orbehalt der A m tsgew alt 
des Schutzherrn , näm lich  des Grafen von B urgund. 
L etzte rer besass zweifellos ausgedehnte  R echte  im  Tale, 
die 1237 den Besitz des Hauses N euenburg verm ehrten . 
Dieses h a tte  schon vorher in dieser Gegend Fuss ge
fasst, besass es doch 1229 in T ravers ein Lehen. Zum 
Vasallen des Grafen von B urgund gew orden, behielt 
es des le tz te m  R echte  im  H uldigungseid von 1288 ge
genüber Jean  de C halonfür sein N euenburger Lehen vor. 
E in bedeutendes F re igu t im  T rav ersta l gehörte noch 
anfangs des 14. Ja h rh . dem  H errn  von Jo u x  ; jedoch 
w ird dieser kurz nachher, m an  weiss n ich t wie, Lehns
m ann von N euenburg. Sehr w ahrscheinlich gehörte das 
Gebiet der sp ä tem  Mairie Les Verrières, die Dörfer Les 
Verrières, Les B ayards und La Côte au x  Fées, ebenfalls 
den H erren  von Jo u x  und  gelangte vor 1337 in Besitz 
von N euenburg. Von da an  b ildete  der heutige Bezirk 
T raversta l ein zusam m enhängendes G ebiet u n te r  einem 
einzigen H errn , dem  Grafen von N euenburg . E in  Ver
such, 1373 Les Verrières abw endig zu m achen, blieb 
erfolglos, doch w urde das H aus N euenburg-V aum arcus 
1413 m it T ravers be lehn t. V erm utlich  w ar das Brévine- 
tal im  Lehen von B urgund und  Jo u x  inbegriffen und 
te ilte  ih r Schicksal.

Das Geschlecht der H erren  von V alangin w ird in 
der !'. H älfte  des 12. Ja h rh . genann t, verschw indet 
aber im  13. Ja h rh . U m  diese Zeit gehören V alangin und 
das Val de R uz einer jü n g ern  Linie des H auses N euen
burg, den Grafen von A arberg. W ie diese in den Besitz 
dieser Gebiete gelangten, ist n ich t b ek an n t. Möglich 
wäre, dass die H errschaft Valangin zum  Gebiet, das 
u rsp r. den Grafen von Fenis verliehen w ar, gehörte 
und durch Teilung an die jüngere  Linie kam . F est s teh t, 
dass im  13. Ja h rh . die Grafen von N euenburg im  Val 
de Ruz die hohe G erich tsbarkeit a u sü b ten , do rt einige 
G üter und  auch vom  Bischof von L ausanne verliehene 
Z ehnten besassen. 1308 erhielten  sie von Je a n  de Chalon 
Boudevilliers, das von nun an bei der G rafschaft N euen
burg  verblieb . Zu Beginn des Jah res  1296 ste llten  sich 
die H erren  von V alangin u n te r  die H oheit des Bischofs 
von Basel, übergaben  ihm  als F re igu t das Val de Ruz,

Bonneville, das Schloss V alangin und  B ussy u n d  liessen 
sich w ieder d am it von ihm  belehnen. Bei diesem  Anlass 
b rachen  S tre itigkeiten  m it dem  Grafen von N euenburg  
aus, aber in einer K undm achung  vom  14. v m . 1296 
heisst es, der le tz te re  behalte  säm tliche R echte  und 
B esitzungen, die ihm  von a lte rsh er im  Val de 
R uz gehörten . D er Bischof von Basel blieb im  friedli
chen Besitz des ihm  verliehenen Lehens. 1300 belehn te  
er den Grafen von M üm pelgard m it dem  Schloss V alan
gin, das dieser w ieder den H erren  von V alangin als 
A fterlehen überliess. D urch  einen 1335 vorgenom m enen 
T ausch kam  dieses Schloss in B esitz Ludwigs von N euen
burg . Die H erren  von V alangin hu ld ig ten  w iederholt 
dem  Bischof von Basel fü r das Val de Ruz, unterdessen  
aber sp ä ter diese V asallenpflicht. Beim E rlöschen des 
H auses A arberg-V alangin anfangs des 16. J a h rh . 
b rach te  der Bischof den I-Iuldigungsanspruch vor die 
T agsatzung, die 1520 den Spruch fällte, dass das Schloss 
Valangin, der F lecken, die hohe G erich tsbarkeit und 
die H älfte  des Val de R uz dem  Grafen von N euenburg  
gehörten , L ehenherr fü r die andere H älfte  sei aber 
der Bischof von Basel So leiste te  René de C hallant 
diesem  1524 und  1534 den H uldigungseid. Bei seinem 
Tode s tr i tte n  sich seine T öchter um  den Besitz von 
Valangin, das schliesslich 1592 von der G räfin von N eu
enburg erw orben w urde. Die H errschaft erstreck te  sich 
im  N ordw esten bis zum  D oubs und  um fasste  auch 
die T äler von La Sagne, Chaux de Fonds und  Le Locle, 
sowie Les B renets. L etzte res D orf w ar im  15. Ja h rh . 
der Z ankapfel zwischen dem  P rio ra t M orteau und  dem 
H errn  von V alangin und  k am  1508 endgültig  in  Besitz 
des le tz tem .

Die Vereinigung von V alangin m it der H ausm ach t der 
Grafen von N euenburg  krön te  deren E xpansionspolitik . 
Es kam  sp ä te r  noch zu einigen u n bedeu tenden  Gebiets- 
vergrösserungen. 1625 w urde Lignières, in dessen Besitz 
sich der Bischof von Basel und der G raf von N euenburg 
te ilten , ganz neuenburgisch, m it V orbehalt einiger 
R ech te  b e tr . die G erich tsbarkeit, die bis 1815 fo rtb e 
stan d en . Le C erneux-Péquignot, ein französisches 
Dorf, w urde im  Pariser V ertrag  von 1814 N euenburg 
zugeteilt. D urch die G renzberichtigung von 1894 kam  
das neuenburgische Schloss Zihl zum  K t. Bern.

Die A m tsgew alt des F ü rs ten  von N euenburg w urde 
anfangs des 19. Ja h rh . au f dem  ganzen Gebiet d irek t 
ausgeübt. E inzig die ehem als fü r den illegitim en Zweig 
geschaffenen und  von ihm  erw orbenen Lehen der 
ersten  L andesherren  h a tte n  m it allen ih ren  feudalen 
V orrechten  F o rtb estan d . Doch w ar der Z eitp u n k t, wo 
auch  sie verschw inden m ussten , n ich t m ehr fern. Die 
G erich tsbarkeit des H errn  von T ravers w urde 1827 dem 
L andesfürsten  ab g etre ten , diejenige von V aum arcus 
und  Gorgier 1831. E inzig die Schlösser blieben bis zur 
R evolution  von 1848 noch adeliger Lehenbesitz.

Bibliographie. F ü r den h ist. Teil des A rt. N euenburg  
vergl. M atile. — C ham brier : H ist, de Neuchâtel. — 
Boyve : A nnales. —  M atile : H ist, de la seigneurie de 
Valangin. — E . Q uartier-la-T ente  : Le canton de 
Neuchâtel.

B. D a s  N e u e n b u r g e r l a n d  b i s  z u m  E n d e  d e s  16. 
J a h r h . — 1. Das H aus Neuenburg. Als Teil des K ö
nigreichs B urgund spielte N euenburg gar keine Rolle. 
H öchstens weiss m an, dass im  11. Ja h rh . der W e
sten  des U fergeländes zur G rafschaft W aad t, der 
Osten zur G rafschaft B argen gehörte . N euenburg , das 
1011 regalissima sedes g enann t w ird, w ar zweifellos der 
Sitz eines hohen burgundischen B eam ten. E r resid ierte  
im  u rsp r. Grafenschloss am  Fuss des heu tigen  Ge
fängnisturm es, der einen W ach ttu rm  am  See darstellte . 
Der le tz te  B urgunderkönig  R udolf I I I .  schenkte 1011 
seiner Gem ahlin Irm engard  m ehrere B esitzungen in 
der französischen Schweiz, d a ru n te r  auch N euenburg, 
A uvernier und S t. Blaise. Irm engard  gab wenig sp ä ter 
diese B esitzungen der St. M auritiuskirche von Vienne. 
Der Tod des le tz ten  B urgunderkönigs w ar fü r N euen
burg  folgenschwer. E nde de Blois, G raf von C ham pa
gne, b eansp ruch te  das E rbe  Rudolfs I I I .  und  besetzte
u. a. N euenburg und  M urten. Der von R udolf selbst 
eingesetzte E rbe, K onrad  I I .  der Salier, belagerte  1033 
die beiden O rte und nahm  sie ein J a h r  sp ä ter ein.
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N euenburg  w urde dabei zerstö rt, ob gänzlich oder nu r 
zum  Teil, ist ungewiss.

Gem äss den N achrich ten  über die gegen 1103-1107 
erfolgte G ründung der A btei St. Johannsen  durch  die 
Bischöfe B urkhard  und  Cono von Fenis w aren die 
beiden P rä la ten  Söhne des Grafen U lrich von Fenis, 
des angeblich  ersten  Grafen von N euenburg, der nach 
der E roberung  von 1034 von K aiser K onrad ern an n t 
w orden sein soll. Fest s teh t, dass U lrich der S tam m v a
ter des Hauses N euenburg ist, aber dass er von K on
rad  I I .  die gleichnam ige H errschaft e rhalten  habe, ist 
n ich t beglaubigt. Spätere N achrich ten  tu n  dar, dass 
die G üter der Fenis (V inelz)-N euenburg in der Gegend 
südlich vom  Bielersee ziemlich ausgedehnt w aren, und 
dass die u rsp r. H errschaft N euenburg  ein vo rgerück ter 
Posten  im  rom anischen G ebiete m it der gleichnam igen 
S ta d t als w estlichster Spitze gewesen sein m uss.

Die ersten  Zeiten der N euenburger G eschichte sind 
durch geistliche S tiftungen  gekennzeichnet : die der 
K lun iazenser-P rio rate  B evaix 998 u. Corcelles 1092. der 
A btei St. Johannsen  1103/1107, des P rio ra ts  S t. P e ter 
von M ötiers ca. 1107, der P räm onstra tenser-A b te i Fon
ta in e  A ndré 1143. In  N euenburg  wird die Kollegiat- 
kirche 1185 erw ähn t. A uf dem  Schlosshügel waren die 
ersten  H erren  au f den burgundischen S ta tth a lte r  ge
folgt. Sie errich te ten  bei der K irche eine erste Residenz, 
die bis Ende des 15. Ja h rh . w iederholt vergrössert 
w urde. Im  N orden und  Osten durch  den Seyon ge
sch ü tz t, w ar der H ügel au f den ändern  Seiten durch 
eine R ingm auer bew ehrt ; ein Tor befand sich im 
W esten  beim  G efängnisturm , ein anderes im  Osten beim 
D iesse-Turm . An dessen Fuss floss der Seyon vorbei 
und m ündete  unw eit davon in den See. An seinen beiden 
Ufern en ts tan d  N euenburg.

Die S ta d t erhielt im  April 1214 einen F reiheitsbrief 
nach dem  Vorbild desjenigen von Besançon ; er bildete 
den G rundstock fü r alle geschriebenen Satzungen des 
Landes und  d iente als M uster fü r die in der Folge 
verliehenen F reiheitsbriefe  von Nugerol 1260, Boudry 
1343 und  Le LanderonM 32iy'das')Nugerol ersetz t h a tte . 
Diese U rkunden  ermöglitifEen diesen O rtschaften , sich 
als Gemeinwesen zu organisieren. Die B ürgerschaften  
von N euenburg, B oudry, Le L anderon und  sp ä ter auch 
von V alangin spielten bis 1848 eine bedeutende Rolle 
im  politischen Leben des L andes. E inige Ja h re  nach  der 
V erleihung der H andfeste  von 1214 fand  die Teilung 
des S tam m guts des H auses N euenburg  s ta tt .  Die 
ä ltere  Linie erh ie lt die welschen Ländereien, die jüngere 
Linie die deutschen. U eber die A usdehnung der G üter 
ist n ich ts N äheres bek an n t, doch scheint der A nteil der 
jüngern  Linie grösser gewesen zu sein. Die drei Zweige 
dieser Linie führten  den G ra fen tite l; die N idau n an n ten  
sich sogar Grafen von N euenburg  und  H erren  von Ni
dau , w ährend die Glieder der a lte rn  Linie bis gegen Ende 
des 13. Ja h rh . sich gewöhnlich m it dem  T itel « seigneur » 
begnügten . Sie besassen Schirm rechte am  N ordufer des 
Bielersees u n d  zusam m en m it dem  Bischof von Basel 
G rundrech te  im  Gebiet von Ligerz bis Le Landeron- 
Cressier. Das Val de R uz ging, falls es den ersten  H er
ren von N euenburg  gehört haben  sollte, als welsches 
G ebiet an  die ä ltere  Linie zurück, aber seit M itte des 13. 
J a h rh . ist es E igen tum  der A arberg  ; die Neuen- 
bü rg  ü b ten  do rt die hohe G erich tsbarkeit aus. E in Teil 

I des W istenlacli, das dem  H aus Glane gehörte, kam  
1 M itte des 12. Ja h rh . an den H errn  von N euenburg. 

Die Beziehungen w aren un k lar ; die A arberg-V alangin 
stan d en  fü r gewisse Sachen im  V asallenverhältn is zur 
a lte rn  Linie, für andere aber n ich t. D araus en ts tan d en  
vielfache S tre itigkeiten  und Fehden, über die m an 
schlecht u n te rrich te t ist. E in e rster Schiedsspruch 
w urde 1276 gefällt, ein anderer 1290. N euenburg 
schliesst fü r die D auer von 5 Ja h ren  m it F re ibu rg  ein 
Bündnis ab, das vornehm lich  gegen die H erren  von 
V alangin gerich te t ist. Der S tre it w ird 1296 ak u t, als 
Jo h an n  und D ietrich  von A arb erg-V alangin sich u n ter 
die H oheit des Bischofs von Basel stellen. E in  Zu- 
sam m enstoss erfolgt am  29. II. 1296 bei Goffrane, aus 
dem  der G raf von N euenburg siegreich hervorgeh t. 
1301 wird die kurz  vorher bei Engollon ins Leben 

gerufene Ansiedelung Bonneville vom  Grafen dem

E rdboden  gleichgem acht. Die R echte  der N euenburg  
über das Val de R uz w erden b es tä tig t, aber die H oheit 
des Bischofs von Basel b leib t neben derjenigen der 
H erren  von V alangin bestehen .

Das B urgrech t m it F re ibu rg  w ar der erste S ch ritt des 
Grafen zu einer A nnäherung  an  die ben ach b arten  
S täd te . Ih m  folgten im  14. und  15. Ja h rh . andere  
B urgrechts Verträge, die fü r die Geschicke des Landes 
von grosser B edeutung  w aren. K urz vor dem  B ündnis 
m it F re ibu rg  h ie lt es R ollin von N euenburg, im  A ugen
blick, da  er von seinem  V ater die Nachfolge übernahm , 
fü r klug, sich u n te r  den Schutz eines m ächtigen  H errn  
zu stellen. Bis dah in  R eichsvasall, übergab  er 1288 
R udolf von H absburg  sein Lehen ; dieser belehnte  dam it 
Je a n  de C halon-A rlay, von dem  R ollin sein Lehen 
w ieder zurücknahm . Die Grafen m ussten  je tz t  dem 
H ause Chalon als dem  L ehensherrn  von N euenburg  
huldigen ; bei jedem  D ynastenw echsel erhob Chalon 
A nsprüche au f die G rafschaft ; nach seinem  A ussterben 
w urden seine R echte  im  18. Ja h rh . vom  preussischen 
K önigshaus b eansp ruch t.

Anfangs des 14. Ja h rh . w ü te te  der K rieg im  L an- 
deron-G ebiet zwischen dem  Bischof von Basel u n d  dem 
Grafen von N euenburg. E in  Spruch von 1316 wies 
jed er P a rte i ih r Gebiet zu. Der Bischof g ründete  u n te r 
halb seiner B urg au f dem  Schlossberg die S ta d t N euen
s ta d t ; zum  E rsa tz  des zerstö rten  Nugerol rief der 
G raf 1325 den befestig ten  Flecken Le L anderon ins 
Leben. N ach Ju s tin g er, der dieses Ereignis falsch 
d a tie rt, nahm en  die Fehden  ihren  F o rtg an g  ; die B erner, 
der Bischof und  der G raf von K iburg  versuch ten  u m 
sonst, sich dieses eben e rstandenen  Fleckens zu be
m ächtigen. Am ändern  E nde des U fergeländes bildete 
die H errschaft V aum arcus einen Zankapfel zwischen 
dem  H errn  von G randson und  dem  G rafen. E in Schieds
spruch  vcn  1336 m ach t diesem  S tre it ein E nde.

A uf Rollin folgte Ludwig, der le tz te  und h e rv o rra 
gendste G raf des H auses N euenburg. E r e rh ie lt vom  
Herzog von Savoyen das Lehen Gorgier und  vom  
K aiser das M ünzrecht. Im  T rav ersta l e rw eiterte  sich 
sein Besitz um  das F re igu t der H erren  von Jo u x . L u d 
wig hin terliess zwei T öchter, von denen die ä ltere , Isa 
bella oder E lisabe th , G a ttin  Rudolfs IV . von N idau, 
ihm  in der G rafschaft folgte. Sie erlebte 1375 den E in 
bruch  der Gugler und  die Z erstörung der A btei F o n 
ta in e  A ndré. Auch leb te  sie im  S tre it m it ih rer Schwie
g e rm u tte r M arguerite von Vufflens, der H errin  von 
B oudry, wo sie sich m anche G ew alttä tigkeit zu schul
den kom m en liess. Isabella  b rach te  B oudry  m it W affen
gew alt in ihren  Besitz.

2. Das H aus Freiburg. Isabella  bezeichnete als E rben  
ihren  Neffen K onrad , den Sohn ih rer Schw ester V ar enne 
oder V erena und  des Egon von Fre ibu rg  im  Breisgau. 
U n te r der H errschaft K onrads m ach te  das L and eine 
ernste  politische Krise durch , heraufbeschw oren durch  
die U m triebe des V au th ier de R ochefort und  durch  die 
U nabhängigkeitsbestrebungen  der S tad t N euenburg, die 
der G raf sich en tfrem det h a tte . 1373 h a tte  der G raf 
Ludw ig seinen B astarden  Jean  und  V au th ier Les V erriè
res und  R ochefort ab g etre ten . Von Isabella  m it Beschlag 
belegt, w urde dieser Besitz w ährend ih rer L ebenszeit 
n ich t m ehr herausgegeben ; auch  K onrad b e tra ch te te  ihn 
als sein E igen tum . Je a n  ging ins K loster, aber V au th ier 
verzich te te  n ich t au f seine A nsprüche, sondern  begab 
sich u n te r  den Schutz des Herzogs von B urgund  und 
bem äch tig te  sich 1396 des Schlosses R ochefort. Dieses 
w urde sofort zurückerobert, und  V au th ier geriet in 
G efangenschaft. E in Spruch von 1399 gab ihm  R ech t, 
aber er erhob neue A nsprüche, und  als K onrad  1404 
im  Heiligen L ande weilte, liess er in der S ta d t N euen
burg  im  N am en des Herzogs von B urgund gerich tliche 
V orladungen ergehen, was grosse A ufregung hervorrief. 
E inige Ja h re  sp ä ter aber b ereite ten  die B ürger den von 
V au th ier m it Hilfe des C horherrn Löschet, zur U n 
te rg rab u n g  des Ansehens des Grafen, gefälschten  F re i
heitsbriefen  eine bessere A ufnahm e. Aehnliche U rk u n 
den w urden den B ürgern von B oudry  und Le L an d e
ron ü berre ich t, ebenso den Gem einden des T rav ers
tals. Doch kam  die Fälschung bald  an  den Tag ; V au
th ier w urde v e rh afte t und am  19. II . 1412 e n th a u p 
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te t .  Bei seiner R ü ckkehr aus dem  Heiligen L ande tra f  
K onrad ungeschickte M assnahm en, verlo r die S ym 
p a th ien  und  tr ie b  die B ürger u n d  das K ap ite l von 
N euenburg in die Arm e B erns, m it dem  sie im  April 
1406 ein ewiges B urgrech t abschlossen. D er Graf, 

d a ro b  schwer e rzü rn t und schon die M acht Berns 
fü rch tend , t a t  den gleichen S ch ritt und n ah m  auch 
B urgrecht zu B ern. Dieses doppelte  B urgrech t b ilde t ein 
w ichtiges D atum  in der Geschichte N euenburgs. Von 
1290 an h a tte n  die Grafen von N euenburg w iederholt 
ihre Blicke nach  den Schweizer S täd ten  gew andt, um  
d o rt U n te rs tü tz u n g  zu suchen. A uf das B ündnis m it 
F re ibu rg  w aren ähnliche V erträge m it Biel 1306, 1332 
und 1342 gefolgt, ferner ein B ündnis- und  B urgrech ts
v e rtra g  m it B ern 1308, einer m it So lo thurn  1369, 
e rneuert 1373 u n d  1396. D er V ertrag  von 1406, in einer 
bew egten Zeit abgeschlossen, se tzte  B ern zum  R ich ter 
ein bei allen Z w istigkeiten, die zwischen dem  Grafen 
und seinen U n te rta n en  ausbrechen ko n n ten . Die B er
ner h aben  denn auch  n ich t vergessen, ihre Rolle als 
R ich te r ernst zu nehm en ; sie füh lten  sich als B eschüt
zer der N euenburger und  als L enker ih rer Geschicke. 
Als sich die Frage der Nachfolge des Landesherrn  
s te llte , w ar der E influss Berns entscheidend.

K onrad  von Fre ibu rg  h a tte  im  D ienste des Herzogs 
von B urgund gestanden . Sein Sohn Jean , der au f ihn 
folgte, m ach te  ebenfalls am  burgundischen  Hofe eine 
glänzende L aufbahn  und  stieg zur M arschallw ürde 
em por. W ährend  seiner häufigen A bw esenheit w urde 
das L and von einem R a t v e rw alte t, den schon K onrad 
eingesetzt h a tte . Je a n  s ta rb  kinderlos 1458. Der E rbe, 
den er bestim m te, w ar einer seiner V e tte rn  und  durch 
H eirat ein Neffe : R udolf von H ochberg.

3. Haus Hochberg. R udolf kam  n ich t ohne w eiteres 
in den Besitz der G rafschaft. E r h a tte  einen M itbew erber 
in der Person des Louis de Chalon, F ü rs ten  von Ora- 
nien, der N euenburg fü r sich b ean sp ruch te , das, wie 
er b eh au p te te , infolge A ussterbens des H auses F reiburg  
im M annesstam m  der K onfiskation  verfallen sei. Der 
E rbfo lgestreit kam  vor dem  Offizial von B esançon zum 
A u strag  ; die G rafschaft N euenburg w urde E nde März 
1458 R udo lf zuerk an n t, aber die U ebergabe bis zum
11. A pril aufgeschoben. Bern sprach  sich fü r R udolf aus. 
Der F ü rs t von Oranien, der G randson und  E rlach  
besass, t r a f  V orbereitungen, u m  sich der G rafschaft zu 
bem ächtigen ; er w and te  sich an  den P a p st, dann  w urde 
die A ngelegenheit dem  K aiser vorgelegt, der aber keinen 
Spruch fä llte. Inzw ischen sta rb  der F ü rs t von Oranien 
1463, und  R udolf von H ochberg war von nun  an  u n 
b e s tr itten e r G raf von N euenburg. E r erfreu te  sich gros- 
sen A nsehens am  Hofe von B urgund ; 1464 w urde er 
zum  G ouverneur von L uxem burg  ern an n t und  nahm  
ein J a h r  sp ä ter am  K rieg des Bien public  teil. Doch 
b rach ten  ihn die B urgunderkriege in grosse Verlegen
heit. Obschon er B ürger von B ern w ar, w ar seine Sym 
pathie au f Seiten B urgunds ; zudem  w eilte sein Sohn 
Philipp  am  Hofe des Herzogs K arl. Im  Sept. 1474 be
gab sich R udolf nach B ern u. leiste te  den H uldigungseid ; 
er an erb o t sich, in den Breisgau zu gehen und  Bern 
seine G rafschaft vorübergehend zu überlassen. Am
26. XI. 1475 verein ig te er in N euenburg  eine Konferenz 
von burgundischen und  Schweiz. D elegierten, die einen 
bis zum  1. Ja n . dauernden  W affenstillstand  schlossen. 
R udolf liess aus seinen G ütern  im  Breisgau 400 Mann 
kom m en, die längs der Zihl bis nach  Le Landeron 
aufgeste llt w urden ; ein Teil besetz te  zusam m en m it 
Bernern und  Solo thurnern  die S ta d t N euenburg. Das 
Land w urde in V erteid igungszustand  gesetz t, l i t t  aber 
beträch tlichen  Schaden beim  D urchzug der Schweizer
tru p p en , die zu A nfang 1475 in die F reig rafschaft zogen.

Das H eer des Herzogs n äh erte  sich in den ersten  
F eb ru artag en  1476 dem  Ju ra  ; eine V orhu t versuch te  
ins T rav ersta l einzudringen, stiess aber au f die b e 
festigte und  von H einrich  M atte r von B ern und  L euten  
von Le L anderon bese tz te  T our B ayard . Sie zog sich 
zurück, u n d  das burgundische H eer d rang über Jougne 
ins W aad tlan d  ein. Am A bend vor der Schlacht bei 
G randson n äch tig ten  die Eidgenossen in N euenburg 
und längs dem  Seeufer. Am Morgen des 2. März brachen 
sie auf. Das Schloss V aum arcus, das Je a n  von N euen

b urg  dem  H erzog von B urgund  abg etre ten  h a tte , w urde 
unverzüglich eingenom m en, und  als das Lehen in die 
H ände der Schweizer zu fallen d roh te, bem ächtig te  
sich R udolf desselben, indem  er seinem  Vasallen U n
treue vorw arf. In  R ücksich t au f die H a ltu n g  ihres 
G rafen nahm en die N euenburger keinen regen A nteil 
am  Feldzug. Sie legten B esatzungen an  die Grenze 
und  sand ten  den E idgenossen kleine H ü lfstruppen . 
Uferbew ohner der Zihl schickten  R äuberscharen  des 
Grafen von R om ont m it b lu tigen  K öpfen heim . 1477 
geriet N euenburg  in A ufregung. Die B anden des « Tollen 
Lebens »bedroh ten  die S tad t, ein Zuzug von 1000 B er
nern  m usste  sie beschützen.

Eine schwere A nklage b edrück te  P h ilipp  von H och
berg, näm lich  die B esatzung von G randson v e rra ten  
und ih ren  U ntergang  v e ru rsach t zu haben . Es gelang 
seinem  V ater, ihn zu rech tfertigen  und  ins B ürgerrech t 
von B ern aufnehm en zu lassen. P h ilipp  w urde auch 
B ürger von Fre ibu rg  1495 und von L uzern  1501. A ber 
er b rach te  den grössten  Teil seines Lebens in F rankreich  
zu, wo er w ichtige A em ter bekleidete.

4. H aus Orléans-LongueviUe. Die einzige E rb in  P h i
lipps, Jo h an n a  von H ochberg, h e ira te te  1504 Louis 
d ’Orléans und  b rach te  ihm  N euenburg  als M itgift in die 
E he. Die H errschaft dieses französischen F ü rstenhauses 
sollte zwei Ja h rh u n d e rte  dauern . Schon von A nfang an 
h a tte  der neue G raf m it W iderw ärtigke iten  zu käm pfen. 
E ine In trig e  w urde an gezette lt, um  das L and ans 
H aus Chalon zu bringen. K urz  d a rau f v e rp ach te te  Louis 
der S ta d t N euenburg  die V erw altung u n d  E in k ü n fte  der 
G rafschaft um  den Preis von 2040 F r. Die durch die 
italienischen Feldzüge zwischen F ran k reich  u n d  den 
O rten heraufbeschw orene Spannung  h a tte  auch  auf 
N euenburg ihre R ückw irkung. Die E idgenossen sahen 
den Grafen von N euenburg  ungern  in D iensten F ra n k 
reichs und heg ten  die A bsicht, sich seines L andes zu 
bem ächtigen. Schon 1511 w ar eine bernische D elegation 
nach  N euenburg  gekom m en, um  der S ta d t den V or
schlag zu m achen, von der R egierung Besitz zu ergrei
fen, indem  sie erk lärte , das sie keinen einzigen Franzosen 
im  S taa te  dulden wolle. Die B ürger w eigerten sich, und 
1512 bem äch tig ten  sich die v ier verb u rg reeh te ten  K an 
tone B ern, Solothurn , F reiburg  und  Luzern der G raf
schaft. E in  J a h r  sp ä ter w urden die 8 ändern  O rte, 
Appenzell ausgenom m en, zum  Besitz an  dieser neuen 
Vogtei zugelassen. E in  fü r die D auer von zwei Ja h ren  
der R eihe nach u n te r  den K an tonen  gew ählter L an d 
vogt übernahm  die V erw altung der G rafschaft. Der 
erste w ar Ludw ig von D iesbach von B ern. Die seit 1516 
verw itw ete Jo h a n n a  von H ochberg erhob A nspruch au f 
ih r E rb te il. An einer am  28. VI. 1518 in Bern ab g eh a lte 
nen T agung sprachen sich sieben O rte fü r die R ückgabe 
der G rafschaft aus, aber u n te r  der Bedingung, dass sie 
m it säm tlichen O rten ein B urgrech t eingehe. Die u n e r
klärliche O pposition von vier O rten v e rh inderte  eine 
E inigung. W ährend  der Schweiz. B esetzung w urde die 
Frage des P rio ra ts  M orteau aufgerollt. Ludw ig von 
N euenburg h a tte  durch  seine F ra u  Jean n e  de M ont- 
faucon, eine A nzahl H errschaften  in der F reigrafschaft 
erhalten . E r w ar u. a. S chu tzherr des P rio ra ts  M orteau. 
was fü r ihn  ein E inkom m en von 200 P fund  bedeu tete . 
Dieses R ech t ging an seine N achfolger über, so dass die 
K an tone  auch d a rau f A nspruch  erhoben. Es w urde 
ihnen entgegnet, dass der S ch u tzh err von M orteau G raf 
von N euenburg  sei, ihnen dagegen diese E igenschaft 
abgehe. Schliesslich erhielten sie 1000 fl. als Schaden
ersatz.

■ Im  A ugust 1529 kam  Jo h a n n a  von H ochberg  in Besitz 
ih rer G rafschaft. Die ei dg. O rte h a tte n  m it A usnahm e 
von U ri ihre Z ustim m ung dazu gegeben dank  der 
Fürsprache F ra n z ’ I. und  dank  dem  Gelde, das die 
Gräfin v e rte ilt h a tte . Die von F arei gepredig te und  von 
Bern u n te rs tü tz te  R eform ation  h a rrte  der E inführung . 
B innen einigen Ja h ren  h a tte  das ganze Land sam t der 
H errschaft V alangin sie angenom m en, m it A usnahm e 
des m it Solothurn  v e rb u rg reeh te ten  L anderon. Die F re i
gebigkeit der G räfin und  die A usgaben von 1529 
b rach ten  die S taatsfinanzen  in grösste U nordnung , und 
Jo h a n n a  von H ochberg t r a f  in ih rer verzw eifelten Lage 
die folgenschw ersten M assnahm en. 1536 v e rp ach te te  sie
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der S tad t N euenburg  die G rafschaft fü r die D auer von 
9 Ja h re n  ; 1537 verp fändete  sie der S ta d t Solothurn  die 
K astlaneien  Le L anderon und  Zihl fü r 40 000 Gold
ta le r ; 1538 ve rk au fte  sie die bei der R eform ation 
säku larisierten  B esitzungen der religiösen S tiftungen  : 
endlich erh ie lt 1542 ein gewisser P rieste r Claude Collier 
die V ollm acht, die G rafschaft zu verkaufen . A uf Grund 
dieser E rm äch tigung  verk au fte  Collier an  René de 
C hallant Boudevilliers und  die H oheitsrech te  über 
Valangin fü r 9000 F r. ; dann bo t er F re ibu rg  den R est 
des N euenburgergebietes zum  K au f an . Das Geschäft 
k am  fü r 60 000 G oldtaler zustande, aber B ern, dem 
Fre ibu rg  die B eteiligung am  K au f vorschlug, m ach te

Neuenbürg. Erstes  Schloss der Herren von Neuenbürg.  
Nach den Monuments de Neuchâtel von DnBois de Montperreux.

dem  G ouverneur von N euenburg  B ericht. Des ganzen 
Landes b em äch tig te  sich eine grosse E rregung , J o 
hanna m usste  Collier verleugnen. E in  J a h r  spä ter 
sta rb  sie.

Die M itte des 16. Ja h rh . w ar eine Zeit der W irren 
und U nsicherheit. Jo h a n n a  von I-Iochberg hin terliess 
einen Enkel François, der u n te r  der V orm undschaft 
seines G rossvaters m ütte rlicherse its , des Herzogs von 
Guise, und seines Onkels, des M arquis von R othelin  
G raf w urde. Das erste G eschäft der V orm ünder w ar die 
U ngültigke itserk lärung  der von Collier vorgenom m enen 
V erhandlungen, was ab er den Herzog von Guise n ich t 
h inderte , 1549 m it Bern, Solothurn  und  der S tad t 
N euenburg b e tr. V erkauf des S taa tes  neue Füh lung  zu 
nehm en. E r verlang te  100 000 Taler, aber die B erner 
bo ten  bloss halb  soviel an. Die U n terhand lungen  w ur
den von der S tad t, welche die B erner gegen Solothurn 
ausspie lten , m it E ifer be trieben  ; sie w ären  vielleicht 
zum  Abschluss gelangt, wenn F reiburg , in der Absicht 
seinen Misserfolg zu rächen, n ich t die Fam ilie des 
Grafen b enachrich tig t h ä tte . Der Herzog von Guise 
s ta rb  1550, François von Orléans ein J a h r  spä ter. Alle 
Abm achungen w urden für nichtig  e rk lä rt.

E rben  des François waren seine M utter, die K öni
gin-W itw e von Scho ttland , und  seine zwei V ette rn , Léo- 
nor d 'O rléans und Jaq u es von Savoyen, H erzog von 
N em ours. Die In v estitu rfrag e  w urde vor die Audiences

générales g eb rach t und  die G rafschaft gem einschaftlich 
Léonor und  Jaq u es zugesprochen. D a le tz te re r  versuch t 
h a tte , seinen A nteil Solo thurn  zu v erkaufen , entschied 
Bern am  19. v ili .  1557, dass er die G rafschaft an  Léo
nor gegen B esitzungen in  B urgund  ab zu tre ten  habe. 
Noch einm al w urde das L and fü r die D auer von 9 J a h 
ren an  die S tad t v e rp ach te t.

Die finanzielle Lage besserte sich n ich t. Léonor h a tte  
1552 N euenburg an  Solothurn  für 50 000 T aler ve r
p fän d et. 1557 bei St. Q uentin  in G efangenschaft 
geraten , m usste  er von B ern das Lösegeld (30 000 
Taler) borgen und dafür die G üter des P rio ra ts  des T ra 
verstals und  von F ontaine-A ndré  verpfänden . E inige 
Ja h re  sp ä te r  (1564) bo t sich G elegenheit, die H err
schaft Colombier um  60 000 G oldtaler zu erwerben ; er 
zögerte n ich t, sein B esitz tum  d am it zu e rw eitern . Léo
nor d ’Orléans f  1573 und h in terliess m ehrere m inder
jäh rige  K inder, d a ru n te r  H enri I. Seine W itw e, Marie de 
Bourbon, eine hervorragende F rau , verw alte te  das Land 
bis zum  Tode H en ri’s (1595) und  w ährend der ersten 
L ebensjahre  H en ri’s II. Sie s ta rb  1601. U nter ih rer H err
schaft w urden dip S taatsfinanzen  w ieder in O rdnung  
gebrach t, die Schulden bezah lt, die H errschaft V alangin 
erw orben und  1592 endgültig  m it N euenburg  verein ig t. 
E ine gu te  V erw altung  und nam en tlich  eine u n e rw arte te  
E innahm e h a tte n  zu diesem  R esu lta t beigetragen . Sie 
v e rkaufte  1581 dem  M arkgrafen von B aden die R ech te , 
welche das H aus H ochberg früher in Schw aben besessen 
h a tte . Im  F rieden  von Vervins von 1598 zwischen 
F rankreich  und  Spanien w urde N euenburg  zum  ersten  
Mal als zugew andter- O rt der E idgenossen an erk an n t.

Bibliographie. J .  Je a n ja q u e t : Traités d ’alliance et de 
combourgeoisie de Neuchâtel. — L. M ontandon : H ypo
thèses nouvelles sur les origines de la m aison de N .  (in 
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C. D i e  H e r r s c h a f t  V a l a n g i n  b i s  z u  i h r e r  V e r 
e i n i g u n g  m i t  N e u e n b u r g . Gegen 1143 schenken 
R enaud  von  V alangin und  sein Sohn Guillaume, der 
A btei Fonta ine-A ndré  das Tal von Le L ode  und  La 
Chaux d ’Am ens. U eber diese H erren  is t n ich ts w eiteres 
bek an n t, auch n ich t über ihre Fam ilien , deren Besitz, 
wie obige M itteilung bew eist, bis ins B erggelände 
h inaufre ich te. E in Ja h rh u n d e rt  sp ä te r  w erden Glieder 
des H auses N euenburg, und zw ar des Zweiges A arberg, 
als H erren  von V alangin g enann t : B erthold 1242 und 
1245, ferner sein B ruder U lrich 1252. Von nun  an 
gehört die H errschaft V alangin den N achkom m en 
Ulrichs. Als V asallen des a lte rn  Zweiges haben  die 
A arberg-V alangin das B estreben, sich von ihren  Ver
pflichtungen gegenüber N euenburg frei zu m achen. 
Das is t die U rsache der Fehden und  gespannten  Be
ziehungen im  13. Ja h rh . zwischen den V ertre te rn  der 
beiden Fam ilien . E nde des 13. Ja h rh . stellen sich die 
H erren  von V alangin u n te r  die H oheit des Bischofs von 
Basel, des Feindes des H auses N euenburg ; der Schutz 
dieses P rä la ten  erwies sich aber n ich t als so w irksam , 
wie sie erhofft h a tte n , sie such ten  daher, sich dieser 
A bhängigkeit zu entledigen. Anfangs des 14. Ja h rh . isl 
ih r V erhältn is folgendes : sie sind V asallen N euenburgs 
in Bezug au f die hohe G erich tsbarkeit, Vasallen des 
Bischofs von Basel fü r den grössten  Teil des Val de R uz, 
sowie auch  der M ontbéliard fü r das Schloss Valangin, 
wom it der Bischof le tz te re  be lehn t h a tte . Dieses Schloss 
kam  1335 durch  Tausch an den Grafen von N euenburg .

Der H of Boudevilliers im  Val de R uz w urde 1308 von 
Je a n  de Chalon dem  Grafen von N euenburg  gegeben 
Man weiss n ich t, wie das H aus Chalon zu diesem  Besitz 
kam , vielleicht du rch  das P rio ra t im  T raversta l. Die 
Valangin h a tte n  zw ar kein R ech t au f Boudevilliers, 
aber es w ar ihnen unangenehm , in m itten  ihres Gebiets 
ein B esitz tum  ih rer Lehnsherren  zu haben . 1370 ver-
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sprach  der G raf Ludwig dem  Jo h an n  von A arberg, ihm 
seine R echte  au f Boudevilliers bei seinem  Ableben 
ab zu tre ten . Dieses V ersprechen w urde jedoch  von 
Isabella  n ich t eingehalten  und  gab zu neuen S tre itig 
keiten Anlass. E rs t 1424 leiste te  der H err von V alangin 
endgültig  V erzicht au f Boudevilliers.

Die P o litik  der H erren  von V alangin und  ih rer 
U n te rtan en  deckte sich in m ehreren  P u n k te n  m it 
derjenigen der Grafen von N euenburg. Gleich wie diese 
su ch ten  sie U n te rs tü tzu n g  bei der S ta d t Bern und 
m achten  sie zur Schiedsrichterin  in S tre itfä llen  m it 
ihren U n te rtan en . Schon 1386, am  V orabend des 
Sem pacherkrieges, Unterzeichnete M ahaut (M athilde) 
von V alangin einen B u rg rech tsv ertrag  m it B ern. M ahaut 
w ar die W itwe Jo h an n s I I .  von A arberg-V alangin , der 
du rch  seine M u tter die H errschaft W illisau im  K t. L u
zern geerb t h a tte . Als der H erzog von O esterreich von 
diesem  B urgrech t h ö rte , fo rderte  er die H errin  von 
Valangin auf, m it Bern zu brechen und  ihm  W illisau zu 
übergeben ; sie gehorch te. Leopold von 
O esterreich verliess W illisau am  8. VII.
1386, nachdem  er es g ep lündert und ein
geäschert h a tte . Die B erner, au fgebrach t 
über den Abfall der M ahaut, zogen ih 
rerseits ins Val de R uz und  verw üste
ten es.

Im  Val de R uz bildeten  die Bewohner 
zwei grosse K lassen von U n te rtan en  : 
die vom  T otfa ll befreiten  u n d  die m it 
dem selben be laste ten  ; in  beiden Klassen 
un tersch ied  m an eine ganze Reihe wei
terer sozialer G ruppierungen. U n te r den 
Adeligen stan d en  die B ürger und francs- 
h abergean ts, u n te r  den Totfall pflichtigen 
gab es die sog. taillables, die censiers, die 
g eneveysan ts , die bourgeois de com m u- 
nance u n d  die hom m es com m ands. U m 
stän d e  finanzieller A rt v e ran lassten  die 
H erren , gewisse U n te rtan en k lassen  zu 
w iederholten Malen gegen E n trich tu n g  
eines Lösegeldes von L asten  zu befreien, 
ln  den B erggegenden, wo m an  die sog.
Kolonen zur U rbarm achung  des Gelän
des herbeizuziehen suchte, genoss die 
Bevölkerung schon frühe allerlei F reihei
ten. An der Spitze der n ichtadeligen K las
sen standen  die B ürger von V alangin ; 
sie v e rd an k ten  ihre priv ilegierte  Stellung 
dem  H errn  von Valangin, der sp ä te r auch 
Leuten  im Val de Ruz und 1502 den 
B ew ohnern von Le Locle und La Sagne gleiche Vor
rechte  verlieh. So en ts tan d  nach  und nach ein Stand 
priv ilegierter U n te rtan en , die eine regelrecht k o n sti
tu ie rte  K örperschaft b ilde ten . Die B ürgerschaft von 
V alangin h a tte  an  ih rer Spitze 2, sp ä ter 3 B ürger
m eister und  einen B ürgerra t. Die B ürger verein ig ten  
sich alle 3 Ja h re  in V alangin zur G eneralversam m lung. 
Bis 1848 b ildete  diese B ürgerschaft sozusagen einen 
S ta a t im  S taa te  und  spielte  w iederholt im  öffentlichen 
Leben eine bedeutende Rolle.

E nde des 13. Ja h rh . w aren die 3 B rüder U lrich, 
P ro p st von Basel, Jo h an n  und  D ietrich  von A arberg 
H erren  von V alangin. Einzig Jo h an n  h in terliess N ach
kom m en Sein Sohn G erhard w urde Berns Feind ; er 
bewog den Adel in seiner Gegend zum  Kriege gegen 
diese S ta d t und fiel selbst in der Schlacht bei Lau pen. 
Die H errschaft Jo h an n s, des Sohnes G erhards, is t durch  
die K riegsdienstordnung von 1352 und  die Schaltung 
des V enneram tes gekennzeichnet, ferner durch  die 
V erleihung der F reiheiten  von 1363 an La Sagne, end
lich durch  den L oskauf der F rancs-habergean ts von La 
Sagne und Le Locle 1372. Jo h an n  w urde 1357 H err von 
W illisau und sta rb  1383. Seine W itw e M ahaut verw al
tete , wie oben gesagt, die H errschaft bis zur Gross- 
jäh rig k eit ihres Sohnes W ilhelm . D urch die E rfahrungen  
seiner M u tter gew itzigt, schloss dieser 1401 einen 
B u rg rech tsvertrag  m it Bern und 2 Ja h re  sp ä ter ein 
B ündnis m it Biel. E r w ar 1408 den A nschlägen seiner 
steuerpflichtigen  U n te rtan en  ausgesetz t, die au f A nstif
ten der G eneveysants von sich aus die B eam ten  des

H errn  von V alangin ab se tz ten  und  den H errn  nach 
Bern vor Gericht luden . Von der S ta d t Bern v e ru rte ilt, 
w andten  sie sich an B urgund, und m it einem  burgun- 
dischen Sergeanten  an  der Spitze drangen sie in V alan
gin ein und erlang ten  m it W affengew alt die A uslieferung 
von dreien ih rer Genossen. W ilhelm  selbst such ten  sie 
in einen H in te rh a lt zu locken und  n iederzum achen. E r 
verk au fte  W illisau 1407 an  L uzern  und  befreite  1412 
zahlreiche U n te rta n en  von der T o tfa llp flich t. Johann
I I I . ,  der Sohn W ilhelm s, m usste sich wie sein V ater für 
seine R echte  gegen seine U n te rtan en  w ehren. N ach m eh r
jäh rig en  S tre itigkeiten  w urde die A ngelegenheit vor das 
Schiedsgericht in Bern gebrach t, das seinen Spruch 1476 
fä llte. E in  J a h r  vorher h a tte n  die B ürger von Valangin 
und die freien M änner des Val de R uz m it B ern ein 
B urgrech t abgeschlossen (26. ix . 1475). E inige M onate 
sp ä ter, am  31. i. 1476, n ah m  B ern die L eute  von Le 
Locle und  La Sagne u n te r  seinen Schirm  und am  8. Mai 
gl. J . die B ürger von V alangin. Dieser Appell an die

m ächtige  N achbarrepub lik  d eu te t au f die bevorstehen
den B urgunderkriege hin. Die kleine H errschaft V alan
gin, an  der Grenze der F reig rafschaft gelegen, w ar sich 
ih rer gefährdeten  Lage bei einem  allfälligen burgundi- 
schen E infall wohl bew usst. Zu A nfang des Krieges Hess 
der H err von V alangin Bern mitt.eilen, dass er n eu tra l 
bleiben werde, da seine beiden Söhne in burgundischen 
D iensten ständen . B ern befahl ihm  aber ausdrücklich , 
seine T ruppen  bereit zu h a lten , doch scheinen ausser 
den M annschaften, die zum  G renzschutz aufgeboten 
w urden, n u r wenige L eute  von V alangin an den F e ld 
zügen der Eidgenossen teilgenom m en zu haben . Jo h an n  
sta rb  1497 nach  OOjähriger Regierung. In  den le tz ten  
Ja h ren  h a tte  er die V erw altung der H errschaft seinem 
Sohne Claudius überlassen, der 1518 als le tz te r m än n 
licher Sprosse des H auses A arberg-V alangin s ta rb . 
Claudius w ar m it G uillem ette de Vergy v e rh e ira te t. E r 
ta t  sich durch  K irchenbau ten  hervor : in La Sagne 1498, 
Les B renets 1511 und in V alangin durch  die G ründung 
der S tiftsk irche 1506. Seine einzige T ochter Louise 
h e ira te te  1503 P h ilibert von C hallant im  A osta ta l und 
h a tte  als Sohn René von C hallant, der au f Claudius 
folgte. René von C hallant besass die H errschaft V alan
gin bis zu seinem  Tode 1565. E r m usste  Zusehen, wie die 
eidg. O rte die G rafschaft N euenburg  bese tz ten  und 
seine U n te rtan en  zum  reform ierten  G lauben überg in 
gen. Der Abschied der T agsatzung  von 1520 zwang ihn, 
1523 fü r sein Lehen dem  Bischof von Basel und  den 
K an tonen  zu huldigen. Als angesehene Person am 
savoyischen Hofe w urde René vom  K aiser m it ve r

Neuenburg. Tour de l 'Or ie tte  und Ruinen des alten Schlosses. 
Nach einer Li thographie  in S. de Chambrier : Mairie de iüeuchätel.
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schiedenen Missionen b e tra u t, er nahm  daneben an 
m ehreren K riegszügen teil, was seine F inanzen  erheb
lich in  M itleidenschaft zog. 1539 m usste  er seine 
H errschaft V alangin an B ern um  30 000 T aler verp fän 
den ; 1546 v e rp ach te te  er die E in k ü n fte  seiner G üter an 
drei P riv a tp e rso n en  fü r einen Jah reszins von 2000 Gold
talern . E r erm äch tig te  die P äch te r, das R ich te ram t 
auszuüben . Diese P a c h t b estan d  noch beim  Tode des 
Grafen von C hallant. René h in terliess 2 T ö ch ter: Phili- 
berte , die ä ltere, die den Grafen von Torniel he ira te te , 
und Isabella , die G a ttin  des Frédéric  von M adrutz, G ra
fen von A vy. Ph iliberte  w ar von ih rem V ater e n te rb t wor-

S tre it w ährte, besserte  sich die finanzielle Lage de r 
beiden T öchter des René de C hallant n ich t ; B ern w ar 
ih r H aup tg läub iger. Es beabsich tig te, sich Valangins zu 
bem ächtigen , das ihm  bereits v e rp fän d e t w orden w ar. 
Da schloss Marie von B ourbon 1579 m it Bern einen 
V ertrag , w onach sie die Schulden des H auses C hallan t 
üb ern ah m  gegen A b tre tu n g  seiner R echte  au f Valangin. 
Marie sollte ih rerseits die H errschaft derjenigen der 
beiden Schw estern a b tre te n , die im  S tande  wäre, sie 
zu rückzukaufen  ; im  Fall des V erkaufs h a tte  sie Bern 
den Vorzug zu geben. So kam  die H errsch aft vorläufig  
an Marie von B ourbon. K urz  d a rau f wies Isabella  ein

Henri  II . de I.ongueville um  1632. 
Nach einem Stich im M N  1906.

den ; er söhnte sich sp ä ter m it ih r aus und se tz te  sie 
wieder in ihre R echte ein. Die beiden Schw estern s tr itte n  
sich um  die E rb sch aft von Valangin. Isabella  liess sich 
durch  die Trois É ta ts  von V alangin d am it belehnen, 
w ährend der G raf von Torniel sich V alangin durch  seine 
eigenen Stände im  P iem ont zusprechen liess. Dieser 
Spruch eines italienischen Gerichts w urde in V alangin 
n ich t an erk an n t, so dass sich Torniel an  seinen L ehns
herrn , Léonor von Orléans, w and te  und  1571 von den 
Trois É ta ts  von N euenburg  einen Schiedspruch zu seinen 
G unsten erlangte. A ber Isabella  w ar bereits in den 
Besitz der H errschaft gesetz t worden und liess sich 1573 
von den E inw ohnern huldigen ; diese gaben ih r vor 
Philiberte den Vorzug und  w idersetz ten  sich dem 
Vollzug des N euenburger Schiedspruches. Die Souve
rän itä ts frag e  w urde den vier verb u rg rech te ten  K a n to 
nen u n te rb re ite t, und  diese entschieden 1576, dass die 
G räfin von N euenburg, Marie von B ourbon, Landes
herrin  sei. So w ar das G ericht des Souveräns einzig 
kom peten t, das Schiksal von V alangin zu bestim m en. 
Die Trois É ta ts  von N euenburg b estä tig ten  ihren  ersten 
E ntscheid , u . Torniel erh ie lt V alangin als Besitz. Aber 
die Bewohner an erk an n ten  [ihn n ich t als H errn  und 
ernan n ten  einen R a t von 24 M itgliedern ; sie w urden 
u n te rs tü tz t von Frédéric von M adrutz, der in Le L ode 
oder M orteau seinen W ohnsitz  h a tte . Solange dieser

Marie de Nemours, Fürs t in  von Neuenburg, um  1707.
Nach einem Kupfers tich von P.  Drevet , nach Rigaud.

neues T estam en t zu ihren  G unsten  vor. Bei der P rü 
fung desselben ergab es sich, dass es gefälscht w ar, der 
Fälscher, der N o ta r G rossourdy, w urde 1581 h ingerich
te t. Es schien, als ob in  der A ngelegenheit kein Ausweg 
zu finden sei ; die zwei Schw estern h ielten  beide ihre 
A nsprüche au f die H errschaft au frech t, w aren aber 
ausserstande, die Schulden zu tilgen , w om it diese 
b e laste t w ar. D a erw arb Friedrich  von W ü rttem b erg , 
G raf von M ontbéliard, die R echte  der Isabella  1586, 
ebenso die der Torniel 1589. E in J a h r  sp ä ter bo t er 
Marie von B ourbon die R ückzahlung  der von ih r 
geleisteten  Vorschüsse an, um  in den Besitz von V alan
gin zu kom m en, ab er au f die In te rv en tio n  des Königs 
von F rankreich  und der K an tone  v e rkaufte  er 1592 
seine R echte  fü r 70 000 G oldtaler an die G räfin von 
N euenburg . E ine ungefähr gleich hohe Sum m e w ar 1579 
nö tig  gewesen, um  die p fandrech tlichen  Schulden zu 
tilgen. So w ar endlich die H errschaft V alangin end
gültig  m it der G rafschaft N euenburg  verein ig t.

Sie w urde noch im  ersten  D ritte l des 17. Ja h rh . vom  
M arquis Ogliani, einem  E nkel der Isabella , beansp ruch t, 
jedoch ohne Erfolg.

Bibliographie. A rt. A a r b e r g , G r a f e n  v o n . —  L .  
M ontandon : A  propos de la Bonneville  (in M N  1923). 
—  Derselbe : Les premiers bourgeois de Valangin  (in 
M N  1918). —  Gh. C hâtelain : Les sires de Valangin et
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t ’évêque de Bàie (in M N  1897). —  D erselbe : W illisau et 
N eu-H asenburg  (in M N  1896). — J . Je a n ja q u e t : Le 
procès du greffier Grossourdy (in M N  1901). — F. G. 
F ru ta z  : Notes sur René de Challant (in M N  1904).

D. D a s  F ü r s t e n t u m  N e u e n b u r g . —  1.  N euenburg  
1600-1707 . H enri I I .  von Longueville w ar 2 Tage, a lt, als 
sein V ater H enri I. s ta rb . Die R egen tschaft w urde w äh
rend seiner M inderjährigkeit zuerst von seiner Gross
m u tte r , Marie de B ourbon, geführt, dann  von 1601 an 
von seiner M utter, K a th a r in a  Gonzaga. 1617 grossjährig  
gew orden, begab sich H enri I I .  gl. J .  nach  N euenburg  
und w urde d o rt in einen S tre ith an d el verw ickelt, der die 
Bürger von N euenburg  entzw eite , ab er er zog sich n icht 
m it V orteil aus der Sache. Die ausserhalb  N euenburg 
angesessenen B ürger, ex ternes oder forains g enann t, 
k lagten  schon seit langem , dass die s täd tischen  B ehörden 
sie wie U n te rtan en  behandelten , dass sie von den R ä ten  
ausgeschlossen seien und  an den bürgerlichen W äldern 
und W eiden keinen A nteil h ä tte n . 1599 e rk lärten  sie vor 
dem S ta a ts ra t, dass sie au f ih r B ürgerrech t verzich te ten . 
Marie de B ourbon billig te  dieses Vorgehen, das die 
Zahl der B ürger von N euenburg um  einen D ritte l 
verm inderte  ; sie hoffte, dadurch  den E influss und  die 
K eckheit der B ürgerschaft ein wenig zu däm pfen, die 
seit dem  A nfang des 16. Ja h rh . überh an d  genom m en 
h a tte . Die S tad t u n te rb re ite te  den S tre ithandel den 
Bernern, die nach  langen U n terhand lungen  H enri I I . 
ve ru rte ilten . Der G raf von N euenburg  versuch te , wie 
m ehrere seiner V orgänger, seine G üter zu veräussern . 
Schon 1615 w urde m it dem  Herzog von Savoyen über 
den V erkauf N euenburgs v e rhandelt, jedoch  ohne 
Erfolg. Neue U n terhand lungen  fanden 1618 s ta tt ,  dann 
w ieder 1623. W enn auch  diese scheiterten , so lag es an 
der F orderung  von 1 200 000 N euenburgertaler, die 
H enri ste llte  und  die K arl E m anuel von Savoyen n ich t 
bezahlen w ollte. Ohne Zweifel is t die 1622 erfolgte 
B efreiung der Taillables des T raversta ls und  der Mairie 
La Côte au f Geldsorgen zurückzuführen . Der Misserfolg, 
den H enri I I .  1618 in Bern e rlitt, m usste  ihn verleiten , 
die M acht der S ta d t N euenburg  zu schw ächen. So 

, gab er ohne w eiteres seine E inw illigung zum  P ro jek t 
des S taatsschreibers Jean  H ory, au f dem  Zihl - P la 
teau  eine neue S tad t zu gründen , die H enripolis heis- 

! sen und  ein w ichtiger H andelsp la tz  w erden sollte, aber 
nie geb au t w urde. 1635 an erk an n te  der K aiser die 
A nsprüche des M arquis von Ogliani als berech tig t und 
befahl die H erausgabe der H errschaft V alangin. Der 
H erzog von L othringen  stand  im  W eigerungsfall in 
L uxeuil bereit, m it einem  H eer ins L and einzubrechen. 
Den ganzen W inter h indurch  h ie lt w ilder K riegslärm  
das L and in A tem . Im m erh in  respek tierten  die K aiser
lichen w ährend des 30jährigen Krieges die neuen
burgische N e u tra litä t. N euenburg  sandte  B ern 1653 im  
B auernkrieg und 1656 im  Villm ergenkrieg H ülfstruppen . 
H enri 11. k eh rte  1657 in sein F ü rs te n tu m  zurück und 
sta rb  1663. Bei den V erhandlungen vor dem  west- 
phälischen F rieden n a n n te  er sich regierender F ü rs t 
und  G raf von N euenburg (1643).

E r h in terliess aus e rster E he eine T ochter, Marie 
de N em ours, aus zw eiter Ehe zwei Sunne, Jean  Louis 
Charles, G raf von Dunois, und  Charles Paris, G raf von 
S t. Pol. Der erstere folgte au f H enri I I . u n te r  der 
V orm undschaft seiner M utter ; doch schwac han  K örper 
und an  Geist, verzich te te  er 1668 au f N euenburg  zu 
G unsten  seines ju n g ern  B ruders und  ging ins K loster. 
Charles Paris fiel im  holländischen Kriegszug von 1672, 
das seines F ü rs ten  be rau b te  L and  w urde zum  Z ank
apfel zwischen der vo rgenannten  Marie de N em ours 
und der H erzogin von Longueville, der V orm ünderin 
ihres dem  W ahnsinn verfallenen Sohnes Jean  Louis 
Charles. Beide P rä ten d en tin n en  h a tte n  ihre A nhänger 
im  Lande. Marie de N em ours kam  1673 nach  M urten 
und dann nach  N eu enstad t, in der Hoffnung, u n te r  
ihren Parte igängern  eine E rhebung  heraufzubeschw ören 
und von ihnen als H errscherin  ausgerufen zu werden. 
Eine Garnison besetz te  am  28. April Le L anderon, doch 
wurde ih r A nführer, der M arquis von St. M icaut, am  
gleichen Tag in der S tad t g e tö te t Ludw ig X IV . liess 
die H erzogin von N em ours nach  F rankreich  zu rü ck ru 
fen und  verkündete  1674, dass der sogen. Abbé

d ’Orléans, eben Jean  Louis Charles, H err von N euenburg  
sei und  dass die V erw altung des L andes von seiner 
M utter, der H erzogin von Longueville, ausgeübt w er
den solle. L etz te re  s ta rb  1679, w orauf die V orm und
schaft des A bbés an Marie de N em ours überging, aber 
1682 entriss ih r Ludw ig X IV . dieses A m t, u m  es dem 
F ü rs ten  de Condé und dessen Sohn, dem  H erzog von 
Bourbon, an zu v ertrau en .

Der Tod des Abbé Je a n  Louis Charles d ’Orléans 
1694 b rach te  w iederum  die Souverän itä tsfrage  von 
N euenburg  aufs T ap e t. Zwei P rä ten d e n te n  ste llten  
sich : Marie de N em ours, s'eine H alb-Schw ester, und 
François Louis de B ourbon, Prinz von Conti, sein 
V ette r. L e tz te rer s tü tz te  seine A nsprüche au f ein 
T estam en t von 1668, durch  welches der Abbé d ’Or
léans die F ü rs ten  von Conti als seine U niversalerben 
einsetzte. Marie de N em ours begab sich sofort nach 
N euenburg, wo die Drei S tände  ih r am  8. März die 
S o u v erän itä t zusprachen m it der E rk lä ru n g  allerdings, 
dass das L and  unveräusserlich  sei. D ieser V orbehalt 
g e s ta tte te , den F ü rs ten  von Conti auszuschalten , dei' 
als einziges A nrech t au f N euenburg  eine te s ta m e n ta 
rische V erfügung zu seinen G unsten aufzuweisen h a tte  ; 
sie schied auch  von vornherein  den R itte r  von Soissons 
aus, den unehelichen Sohn eines Onkels der Marie de 
N em ours, dem  diese das L and geschenkt h a tte  und den 
sie H errn  von N euenburg titu lie ren  liess. Der F ü rs t 
von Conti be trieb  seinerseits vor dem  P a rlam en t in 
Paris die A nerkennung  seiner A nsprüche au f das E rbe 
des Abbé d ’Orléans. Es w urde auch am  13. XII. 1698 
ein Spruch zu seinen G unsten gefällt, der ihn als U ni
versalerben des Abbé erk lä rte . R eichte die richterliche 
K om petenz des P ariser P a rlam en tes bis nach  N euen
burg  ? Der F ü rs t nahm  dies an, erschien daher am
30. i. 1699 im  L ande und legte gegen das U rte il von 1694 
B erufung ein. E r verlang te  die A ufstellung eines u n p a r
teiischen G erichts, stiess aber dabei au f den W iderstand  
der S tad t N euenburg, h in te r  der zahlreiche P a rte ig än 
ger sowie auch B ern standen . Die H erzogin kam  im  Laufe 
des M onats März nach  N euenburg. Das L and w ar in 
zwei P a rte ien  gete ilt, die C ontisten und  die Nem ou- 
risten  ; die A ssociation des Corps et com m unautés 
U nterzeichnete im  April ein Pro tokoll zur V erteid igung 
der A nsprüche der H erzogin. Sie fü rch te ten  wenige; den 
F ü rs ten  von Conti als Ludw ig X IV ., den Verfolger der 
F lüchtlinge des E d ik ts  von N antes. Contis G egenpartei 
erhielt Zuwachs in der Person des englischen G esandten 
H erw art, der erk lärte , dass sein König, der zukünftige  
P rä ten d en t au f N euenburg, E inspruch  erhebe gegen alle 
M assnahm en, die seine R echte  p räjud izieren  könn ten . 
Die Frage der E rbfolge N euenburgs w ar schon zu 
Lebzeiten der H erzogin von N em ours offen. Sie w ar die 
letzte  des G eschlechts der Longueville, s tan d  in hohem  
A lter, und  m an  sah voraus, dass infolge des neulich 
prok lam ierten  G rundsatzes der U nveräusserlichkeit, das 
Land sich binnen kurzem  fü r einen neuen Souverän zu 
entschliessen haben  w erde. In trig en  w urden schon 
gesponnen, die durch  die E insetzung  von Conti ohne 
Belang gew orden w ären. Ludw ig X IV . h a tte  wenig 
L ust, sich m it dem  K önig von E ngland  zu entzweien 
und liess die beiden B ew erber zurückkom m en. Die Lage 
erfuhr bis zu dem  am  16. VI. 1707 erfolgten Ableben der 
H erzogin keine A enderung.

Bibliographie. J .  H u rn y  : Le procès de 1618. —  D er
selbe : Négociations pour la vente de Neuchâtel entre 
H enri I I  et le duc de Savoie (in M N  1917). — Description 
... d ’H enripolis (in M H N  I I I ) .  —  F . Chabloz : 
Un homme d’É ta t neuchâtelois, le chancelier Hory  (in M N  
1876). —  E . R o tt : A utour d’une curatelle (in M N  1922).
— Derselbe : Belle-mère et belle-fille (in M N  1921). — 
Derselbe : H ist, de la repr. diplom . V II. —  A. P iaget : 
La duchesse de Nemours à la Neuveville  (in M N  1922).
—  A. C hâtelain : La folie de l ’abbé d’Orléans (in M N  
1910). —  E d. Girod : Séjour de la duchesse de Nemours à 
Neuchâtel (in M N  1870). —  A. Bacheliti : Le prince de 
Conti prétendant à la souveraineté de N . (in M N  1867). — 
La Force : Le grand Conti. — R. v. F ischer : Die Politili 
des Schultheissen J . F . W illading.

2. N euenburg unter dem Hause Preussen 1707-1708. 
K aum  w ar die Erbfolge von Marie de N em ours offen.
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so ste llten  sich zahlreiche P rä ten d en ten  au f das F ü r
s ten tu m  N euenburg  ein ; m an zählte  deren 15, d a ru n te r 
sogar den K t. U ri, der sich au f seine W eigerung von 
1529 b e tr . H erausgäbe der G rafschaft an Jo h a n n a  von 
H ochberg berief. Man k o nn te  die B ew erber in drei 
G ruppen teilen  : solche, die sich au f testam en tarische  
V erfügungen s tü tz te n  ; die E rben , die in irgendeinem  
V erw andtschaftsgrad  zu den Longueville standen , 
endlich diejenigen, welche die H oheitsrech te  des Hauses 
Ghalon fü r sich bean sp ru ch ten . Zur ersten  G ruppe 
zäh lten  der F ü rs t  von Conti au f G rund des T estam entes 
von 1668 und die T och ter des R itte rs  von Soissons, dem 
Marie von N em ours zu ih ren  Lebzeiten  N euenburg  
geschenkt h a tte . D urfte  m an  sich au f die A nsprüche 
des Hauses Ghalon, die u . a. vom  K önig von Preussen 
v e rtre te n  w urden, berufen? Das H aus Ghalon w ar 1530 
ausgestorben, ab er seine A nsprüche au f den Besitz 
N euenburgs w aren au f die N assau übergegangen und 
durch  diese au f den K önig von Preussen. 1458 h a tte  
Louis von Ghalon beim  Ableben des Jean  von F reiburg  
seine H oheitsrech te  noch n ich t gegen R udolf von H och
berg geltend m achen können. A llerdings u n te rs tü tz te  
Bern die Sache des le tz te m , w ährend  es sich 1707 
bem ühte , die gleichen R ech te  zu G unsten  des Königs 
von Preussen  neuerdings zu verfech ten . Die S tad t 
N euenburg  w ar der T reffpunkt aller P rä ten d en ten  m it 
ihren A dvokaten , sowie der V ertre te r m ehrerer M ächte. 
Sie war m ehrere M onate lang der Schauplatz  von In tr i
gen und  feilen M arktens, wo Geld und V ersprechungen 
die grösste Rolle spielten . Die F ranzosen w aren uneins 
und von Ludw ig X IV . im  Stiche gelassen, so dass einer 
nach  dem  än d ern  das Spiel aufgab ; schliesslich blieben 
nur noch der K önig von Preussen  und der P rinz  von 
C arignan au f dem  P lan  ; le tz te rer w urde von ersterem  
bezah lt, n u r um  dem  G ericht der Drei S tände eine 
Scheinw ahl zu erm öglichen. Am 3. XI. 1707 fiel das 
F ü rs te n tu m  dem  K önig von Preussen zu. F ü r ihn sprach 
der U m stand , dass er ein p ro tes tan tisch er F ü rs t w ar und 
weit weg w ohnte ; m an fü rch te te  ihn weniger als einen 
französischen F ü rs ten , der ka tho lisch  und  ein U n te rta n  
Ludwigs X IV . w ar. A ber die H au p tg rü n d e  w aren 
zweifellos die Freigebigkeit und die V ersprechungen des 
Preussenkönigs, der in 20 Ja h ren  zur Gewinnung 
N euenburgs n ich t weniger als 600 000 T aler aufw endete.

Das G eschäft, das abgeschlossen w urde, w ar gegen 
Frankreich  g e rich te t und h a tte  zum  Zweck, aus N euen
burg eine O perationsbasis fü r die bevorstehende 
E roberung  der F re ig rafschaft zu m achen. In  dieser 
A bsicht h a tte  der K u rfü rs t von B randenburg  seit 1685 
W ilhelm  von N assau, den zukünftigen  K önig von 
E ngland, e rm u n te rt, sich fü r N euenburg zu in teressie
ren, u n d  darum  h a tte  er zwei B erner, die B rüder Simon 
und E m anuel Bonded, b eau ftrag t, allen R echten  des 
H auses Ghalon nachzuforschen ; ferner h a tte  er sich 
1694 die A nsprüche des Königs von England a b tre ten  
lassen und Bern fü r seine Sache gewonnen und in 
N euenburg schon lange vor 1707 In trigen  angezettelt. 
Friedrich  I. sand te  gleich nach  dem  Tode der Herzogin 
von N em ours den Grafen von M etternich  nach  N euen
burg , der vom  V ertre te r Oesterreichs, dem  W aad t
länder Pesm e de S t. Saphorin, sekund iert wurde. 
U n te rs tü tz t w urde er ferner von E ngland , das durch 
S tan ian  v e rtre te n  w ar, und von den durch  R unckel 
vertre ten en  G enera lstaa ten . Ih r  W id erp art w ar Puy- 
sieulx, der G esandte F rankreichs in Solothurn .

Das G ericht der Drei S tände, das über das Schicksal 
N euenburgs zu entscheiden h a tte , bestan d  aus 12 
R ich tern  : 7 S taa tsrä ten , 1 G erichtsbeam ten und 4 B ür
gern von N euenburg. Das übrige Land h a tte  kein W ort 
m itzureden, aber die A ssociation des corps et com m u
nau tés liess durch  den neuen F ü rs ten  von N euenburg 
die Articles généraux und  Articles particuliers fü r die 
B ürgerschaft N euenburgs und diejenige von V alangin 
bestätigen  ; sie en th ie lten  eine A nzahl konstitu tioneller 
G aran tien . Die B ürgerschaft von V alangin w urde ferner
u. a. e rm äch tig t, den T itel H errschaft durch  den Titel 
G rafschaft V alangin zu ersetzen.

N euenburg, das durch  Personalunion m it Preussen 
verbunden, königlicher Besitz geworden w ar, behielt 
seine R echte und F reiheiten , der F ü rs t respek tierte
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sie aufs gew issenhafteste  ; au f G rund der A rticles géné
rau x  w urden wie b isher die öffentlichen A em ter, m it 
A usnahm e der G ouverneurstelle, L andesangehörigen 
überlassen . Die N euenburger k onn ten  in der Frem de 
K riegsdienste leisten, aber n ich t u n te r  einem  gegen 
Preussen  in Fehde stehenden  H errn . D er P reussenkönig 
m ischte sich nu r selten in innere A ngelegenheiten des 
L andes ; er gew ährte  ihm  seinen d ip lom atischen Schutz 
und  em pfahl den N euenburgern , sich Berns Schirm  
an zu v ertrau en .

D er E ntscheid  von 1707 befriedigte niem and. A uf 
der einen Seite kam en die K riegspläne gegen die F re i
grafschaft tro tz  den Zusicherungen der M ächte und der 
p ro tes tan tischen  O rte n ich t zur A usführung, anderseits 
kam  es zum  B ruch des B urg rech tsvertrags m it den drei 
katholischen O rten  F reiburg , Solothurn  und  Luzern. 
Seit dem  15. Ja h rh . h a tte  N euenburg die Gew ohnheit, 
in Zeiten der G efahr seine Blicke nach  der E idgenossen
schaft zu rich ten . 1549 h a tte  m an  es als V erbündeten  
der O rte b e tra ch te t, und  seine A ngehörigen genossen in 
F rankreich  die gleichen ökonom ischen Vorteile wie die 
Schweizer. Das J a h r  1707 än d erte  das alles. Das F ü r
sten tu m  stand  von nun  an  isoliert da und  konnte  n u r  
noch au f den Schutz Berns zählen ; es v e r tra u te  sich 
ihm  deshalb n u r noch m ehr an. U n m itte lb a r nach dem 
E ntscheid  zog Ludw ig X IV . T ruppen  in der F re ig raf
schaft zusam m en, und der M arschall de Villars erhielt 
Befehl, das F ü rs te n tu m  zu besetzen. Die H andels
beziehungen w aren u n terb rochen  und  die Salzsendun
gen von Salins aufgehoben. M ilitär w urde aufgeboten , 
Bern besetz te  die Grenzen m it 4000 M ann. Die allge
meine politische Lage allein h ind erte  Ludw ig X IV . an 
der A usführung seiner P läne.

W enige Ja h re  nach  1707 zirkulierten  bereits Ge
rüch te  über den V erkauf von N euenburg . 1733 w urde 
versichert, der H erzog von B ourbon habe 3 Millionen 
Gulden als A nkaufspreis angeboten. Zwei In trig an ten , 
Charles François Bergeon und J .  J . de M erveilleux, 
dien ten  als U n terhänd ler. Als sie sahen, dass das Ge
schäft m isslang, w andten  sie sich an Louis von Mailly- 
Nesle, E nkel einer P rä ten d e n tin  von 1707 aus dem 
Hause Ghalon. Louis von Mailly begab sich anfangs 
1734 nach M orteau in der A bsicht, eine E rhebung  
des Landes zu seinen G unsten heraufzubeschw ören. 
Seine B em ühungen w aren aber erfolglos.

Der B adener F riedensvertrag  von 1714 zäh lt N euen
burg n ich t u n te r  den V erbündeten  der Schweiz auf. 
D aran w ar F rankreich  schuld ; auch  die katholischen 
Orte wollten bis 1792 n ich ts m ehr von einem  B ündnis 
m it dem  F ü rs te n tu m  wissen. Das B urgrecht m it Solo
th u rn  konnte  1756 erneuert w erden, ab er n ich t d a s
jenige m it F reiburg  und L uzern. Die Ja h re  1760 bis 
1770 w aren eine unruhige Zeit. Die vom  P fa rrer P e t i t 
pierre in La Chaux de Fonds gepredigte Lehre von den 
zeitlich beschränkten  S trafen  rief 1758-1761 leiden
schaftlichen A useinandersetzungen. K aum  w aren diese 
zur R uhe gekom m en, als das E rscheinen R ousseau’s in 
Mo tiers 1762 und sein S tre it m it dem  P farrer de M ont
mollin und dem  P farrerkollegium  die A ufm erksam keit 
E uropas au f dieses D orf lenk te . Es herrsch te  im Lande 
eine geheim e U nzufriedenheit, seitdem  Friedrich II . 
1749 die V ente und  das A bri aufgehoben und  die Ver
pach tu n g  der E in k ü n fte  an  Stelle der bisher geb räuch
lichen Regie eingeführt h a tte . Die G ärung k am  1766 
zum  A usbruch bei der E rneuerung  der P ach tv e rträg e  
und stieg 2 Ja h re  sp ä ter aufs höchste. Der G eneral
p ro k u ra to r Claude G audot w urde erm ordet und die 
S tad t N euenburg  von den eidg. T ruppen  bese tz t (s. A rt. 
A bri). Beim Tode Friedrichs I I .  1786 ging das F ü rs te n 
tum  an seinen Neffen F riedrich  W ilhelm  I I .  über. Man 
hielt fü r gu t, bei dieser Gelegenheit eine neue E ides
leistung  zu verlangen.

Das F ü rs ten tu m  grenzte zu nahe an Frankreich , als 
dass die Ereignisse zu E nde des 18. Ja h rh . es n icht b e 
rü h rt h ä tte n . In  den Berggegenden m achte  ein grosser 
Teil der Bevölkerung sich die neuen Ideen zu eigen; sie 
sp a lte te  sich in Jak o b in er und « orangers». Pa trio tische  
Vereine en ts tan d en  in Le Locle und La C haux de Fonds, 
F reiheitsbäum e w urden aufgepflanzt ; m an  fra te rn i
sierte m it den R evolu tionären  in M orteau. Die Unzu-
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friedenheit benü tzend , ü b errede te  der A ben teu rer Mé- 
gevaud, aus Genf m ehrere H u n d e rt L eute  von Le 
L o d e  zur U ebersiedelung nach  Besançon, um  dort 
eine U hrenfab rik  zu gründen . Zahlreiche E m igran ten ,

Neuenburg. Eidesleistung vor der Kollegiatkirche

P riester und Adelige fanden  im  L ande ein Asyl, was zu 
m ancher E insprache von Seiten der französischen 
G esandtschaft in Solothurn  fü h rte . 1798 w urde die 
Schweiz bese tz t, N euenburg blieb als F ü rs te n tu m  des 
Königs von Preussen  verschont. D urch den V ertrag  von 
Schönbrunn vom  15. x i l.  1805 tau sch te  der K önig m it 
F rankreich  N euenburg und  das H erzogtum  K leve ge
gen H annover aus. Dieser A ustausch, der fü r Preussen 
einen grossen V orteil bedeu tete , w ar eine arge V erlet
zung des P rinzips der U nveräusserlichkeit des Landes 
und des vom  F ü rs ten  1707 geleisteten  Eides ; sie d u rch 
brach  die Bande zwischen N euenburg und dem  Preus- 
senkönig.

Bibliographie. Der Prozess von 1707 fö rderte  eine 
Menge Schrillem  zu Tage, wovon die w ichtigsten  a n a 
lysiert sind in Boyve : A nnales V. — Vergl. zudem  P. 
J a c o tte t  : Le procès de 1707 (in M N  1881). —  Jean  
Borei : Rôle des frères Bondeli dans l’investiture de 1707 
(in M N  1928). — Sam . de C ham brier : Les envoyés de 
Frédéric 7er en 1707 (ebenda 1928). — A. P fiste r : 
Sim eon Bondeli (in Festgabe Bern 1905). —  Émile 
Bourgeois : Neuchâtel et la politique prussienne. —  Jean  
de Boislisle : Les Suisses et le marquis de P uyzieulx. — 
Extraits de deux journaux  écrits par J .-F . Osterwald. — 
J .  Grell et : Un écho du procès de 1707 (in M N  1909). — 
Ch. R obert : Études sur la succession de Neuchâtel (in 
M N  1909). —  A. P iaget : Les Neuchâtelois à la Diète de 
Langenthal (in Z S G  1921). — Derselbe : H ist, de la 
Révolution neuchâteloise I. — C. G. de T ribolet : H ist, de 
Neuchâtel et Valangin. — A. D uP asqu ier : Les préten
tions de la maison de M ailly-N esle sur Neuchâtel au 
X V I I F  s (in M N  1921). — Ch. B erthoud  : Ferdinand- 
Olivier Petitpierre  (in M N  1872). —  Borei und F avarger : 
Documents inédits des Archives de Berlin sur les troubles 
de Neuchâtel de 1766 à 1768 (in M N  1913). — F ritz  
B erthoud : J .- J .  Rousseau au Val-de-Travers. — D er

selbe : J .- J .  Rousseau et le pasteur de M onlm ollin . —  
M. Boy de la  T our : A  propos du séjour de J .- J .  Rousseau  
à M ôliers (in M N  1912). —  La Chaux-de-Fonds, son 
passé et son présent. —  Lydie Morel : Les sociétés p a trio 

tiques de 1793 (in M N  1920).
—  Dieselbe : Le contre-coup 
de la révolution française  
dans le canton de Neuchâtel 
(in M N  1921, 1922). —  Ch. 
P errégaux  : Laurent Mége- 
vaucl (in M N  1914). —• Mül- 
ler-F riedberg  : De l ’intérêt 
politique de la Suisse rela
tivement à Neuchâtel (1790).
—  M. G odet : Lettres de l ’a- 
voyer N . F . de Steiger à Louis 
de M arval (in M N  1915).— 
A. D uP asqu ier : Un mé
moire sur la réunion de N . 
à la République française  
(1799) (in M N  1911).

3. N euenburg unter dem 
F ürsten Berthier (1806 - 
1813). Die M itteilung von 
der A b tre tu n g  des F ü rs te n 
tum s erh ielt N apoleon am
6. I I I .  1806 ; am  16. m a r
sch ierten  5600 französische 
Soldaten aus der F re ig raf
schaft in L a Chaux de Fonds 
ein. Zwei Tage sp ä ter w ar 
die S tad t N euenburg  auch 
b ese tz t. Der B efehlshaber 
dieser T ruppen , General Ou- 
din ot, am te te  als kaiserlicher 
K om m issär ; er n ah m  am  
22. März offiziell vom  F ü r
s ten tu m  Besitz. E nde des 
M onats schenkte  Napoleon 
N euenburg  seinem  K riegs
m in ister A lexandre B erth ie r 

1786. Nach Girardet. m it dem  T itel « F ü rs t und
H erzog von N euenburg  ». 

T rotzdem  diese Ereignisse rasch  vor sich g ingen, 
b rach ten  K aufleu te, m eistente ils Basler, eine Menge 
W aren nach N euenburg, in  der Hoffnung, dieselben v o r 
E rrich tu n g  des Zollgürtels ü b er die französische Grenze 
bringen zu können. Diese W aren w urden b esch lag 
n ah m t, sowie auch  die in den L äden Vorgefundenen 
sog. englischen W aren. B erth ier kam  nie in sein F ü rs te n 
tum , da  seine A m tsgeschäfte ihn überall in E u ro p a  
h e ru m fü h rten . E r sand te  François L esperu t als G eneral
kom m issär nach  N euenburg und  überliess ihm  ganz die 
V erw altung des Landes. Vom G enera lquartier d e r  
französischen Arm ee aus erte ilte  er seine Befehle. 1807 
befahl er das A ufgebot eines N euenburger B ataillons 
(B ataillons der Canaris), das besonders im  russischen 
Feldzug dezim iert w urde. Die D urchführung  der K o n ti
n en talsperre  und nam en tlich  das D ekret von T rianon  
(1810) w ar für die N euenburger In d u strie  überaus n a ch 
teilig  ; die B unttuchw eberei vor allem  w urde davon 
betroffen. Zahlreiche englische W aren w urden au f den 
öffentlichen P lä tzen  v e rb ran n t. Der S turz  N apoleons 
h a tte  auch den von B erth ier zur Folge. Am 24. XII. 1813 
besetz te  der österreichische General Scheither N euen
burg  m it 2000 Mann ; L espéru t w ar einige S tunden  
vorher fortgezogen. T ro tz  der V ersprechungen w urde 
das F ü rs te n tu m  von den B esa tzungstruppen  als f ra n 
zösisches G ebiet b e tra ch te t ; die R equisitionen fielen 
hageld icht. Der F ü rs t von L iechtenstein  h a tte  sein 
H au p tk o rp s in L a Chaux du Milieu k a n to n n ie rt ; von 
d o rt w andte  er sich nach M orteau, w ährend die T ruppen  
Scheithers durch das T rav ersta l m arsch ierten  Die 
B esetzung der V erbündeten  d au erte  bis zum  J a n u a r  
und  koste te  gegen 700 000 Pfund , w ofür das F ü rs te n 
tu m  keine E ntschäd igung  erhielt.

N ochm als s tan d  das Schicksal N euenburgs in F rage . 
Die Ereignisse b rach ten  den N euenburgern  den G lau
ben bei, B erth ier w erde n ich t m ehr in der Lage sein, seine
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A nsprüche geltend zu m achen , und  der K önig von 
l ’reussen habe  seit. 1806 alle R echte  au f das Land 
verloren. E inige m ein ten , dass der Augenblick gekom 
m en sei, aus N euenburg einen schweizerischen K an ton  
zu m achen  ; ab er die A ufnahm e schien sehr ungewiss 
infolge der U neinigkeiten  zwischen den a lten  und neuen 
K an to n en  und  zwischen P ro te s tan te n  und  K atho liken . 
Es gab auch  solche, die an  die R ückkehr zur preussi- 
schen H errschaft dach ten  ; an  ih rer Spitze s tan d  der 
preussische G esandte in der Schweiz, Je a n  P ierre  de 
Cham brier d ’O leyres.A m  11. i. 1814 ging eine G esandt
schaft an den K önig ab m it der B itte , N euenburg u n te r 
seinen Schutz zu nehm en ; am  14. v ernahm  m an, dass 
er in den Besitz des F ü rs te n tu m s tre te . Am  3. Ju n i

dieses Ziel bei seinen V erbündeten  und bei der T ag
satzung. Einige K an tone  w idersetz ten  sich, ab er u n 
ter dem  D rucke der M ächte nahm  die T agsatzung  
am  12. ix . 1814 N euenburg als 21. K an to n  auf. Der 
B e itr itt  w urde jedoch  erst am  19. v. 1815 am tlich  u n te r
zeichnet. D am it N euenburg  auch  die Rolle eines 
K antons spielen könne, gab ihm  F riedrich  W ilhelm  I I I .  
eine V erfassungsurkunde und  schuf ein S cheinparla
m ent, die « Audiences générales », worin seine V e rtre te r 
am  zahlreichsten  w aren, näm lich  48, w ährend die du rch  
ein kom pliziertes W ahlsystem  ernan n ten  V ertre te r der 
verschiedenen Landesgegenden bloss 30 zäh lten . Von 
nun an b ildete  N euenburg  bis 1848 einen souveränen 
S ta a t in der E idgenossenschaft, aber in  Bezug a u f seine

d an k te  B erth ier ab gegen eine Pension von 27 000 
Talern .
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4. Neuenburg als F ürstentum  und eidg. Kanton  (1814- 
1848). Als der K önig von Preussen Besitz von N euen
burg  ergriff, sah  er ein, dass dieses F ü rs te n tu m  m it der 
Schweiz enger als bisher verbunden  sein und  ein 
Glied der E idgenossenschaft bilden m üsse. E r verfocht

innern  A ngelegenheiten blieb es ein F ü rs ten tu m  des 
prcussischen Königs.

Dem  Beispiel B e rth ie r’s folgend, hob der K önig von 
Preussen , zum  ersten  m al von 1814 an, in seinem  F ü rs 
ten tu m  das B ataillon  der G ardeschützen aus. Die Zeit 
nach den K riegen N apoleons w ar k ritisch  für die N euen
burger Indu strie , nam entlich  fü r die B un ttuchw ebere i. 
Es w urden an den K önig von Preussen Gesuche gestellt 
um  G ew ährung eines erm ässig ten  Tarifs fü r den E in tr i t t  
von N euenburger W aren in seine S taa ten . Diese Bewil
ligung w urde 1817 e rte ilt fü r U hren und  1820 fü r B u n t
tuch, jedoch n u r fü r bestim m te  Mengen. Es w ar der 
erste ökonom ische Vorteil, den die N euenburger von 
ihrem  prcussischen Souverän erfuhren. A nderseits b e 
tru g  der T rib u t, den das F ü rs te n tu m  jedes J a h r  sei
nem  H errscher zu bezahlen h a tte , 70 000 Pfund  ; w äh
rend des 18. Ja h rh . bezog der K önig den gesam ten  
Ueberschuss der V erw altungseinkünfte, der zuweilen 
gegen 100 000 Pfund  ausm achte . Von 1832 an dagegen 
fand ein grosser Teil der S teuern fü r das F ü rs te n tu m  
selbst V erw endung.

Der K o n ta k t der N euenburger m it ihren  M iteidge
nossen in den M ilitärlagern und die Vergleiche, die sie

N euenburg  um  1830. N ach einer A q u a tin ta  von Iselin.
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zwischen ih rem  eigenen Regim e als F ü rs te n tu m  und [ 
als K an to n  und  dem  der ändern  K an tone, sogar der 
a ris tok ra tischen , m achen konn ten , m ussten  u n v e r
m eidlich bei vielen Gefühle der Unzufriedenheit, er
wecken. Sie em pfanden die E inrich tungen  des F ü rs te n 
tum s als A nachronism us. Ih re  G rundlagen w aren das 
geschriebene und  ungeschriebene L andrech t, die A rti
cles von 1707 und die V erfassungsakte von 1814. Aber 
das L and besass weder ein bürgerliches G esetzbuch noch 
ein S trafgesetzbuch, die M itglieder der B ürgerschaften  
genossen V orrechte, die den N ich tbürgern  versag t 
w aren, die zahlreichen F rohnd ienste  und Feudallasten

bed rü ck ten  in  sehr ungleicher W eise einen Teil der 
Bevölkerung. Sogar die Audiences générales g e sta tte ten  
dem  Volke n ich t, seine Forderungen  kund  zu tu n . Als 
der L iberalism us 1830 einen K an to n  nach  dem  ändern  
gew ann, blieb das F ü rs te n tu m  ruhig, schon freu te  
sich die O brigkeit, der A nsteckung entgangen zu sein. 
Da w urden am  le tz ten  D ezem bertag F reiheitsbäum e 
aufgerich te t, andere folgen in den nächsten  Tagen nach, 
und bald  w ar das ganze L and in A ufregung. Volks
versam m lungen fanden  in allen Gegenden des Landes 
s ta t t  ; Reform en und  V erbesserungen w urden gefor
dert. Die B ürgerschaft von V alangin t r a t  u n te r  dem 
Einfluss der freisinnigen M änner in den Berggegenden, 
ganz besonders des A uguste Bille, an die Spitze der Be
wegung, w ährend die B ürgerschaft N euenburgs sich 
dagegen w ehrte. Die politische Presse kam  au f : das 
Journal de Neuchâtel, die Revue neuchäteloise und der 
Messager neuchätelois verfochten  den Freisinn, der 
bekäm pft w urde vom  Neuchätelois, von den Feuilles 
neuchâteloises und sp ä ter vom  Constitutionnel neuchä
telois. Die H aup trefo rm , au f die m an sich einigte, ging 
dahin, an Stelle der Audiences générales eine gesetz
gebende B ehörde zu setzen, die eine w irkliche L andes
v ertre tu n g  m it abse tzbaren  D epu tie rten  w ar.

Die preussische R egierung sand te  den General von 
Pfuel nach  N euenburg zur B eurteilung der Geistes
verfassung und der eigentlichen B edürfnisse des L andes. 
E r ging von einer O rtschaft zur ändern , nahm  zahlreiche 
B ittsch riften  entgegen und fand  überall vertrauensvolle  
Aufnahm e. Am 22. VI. 1831 vernahm  das L and die 
E insetzung  des Corps législatif, das aus 10 V ertre tern  
des Königs und  78 des Volkes bestehen sollte. Es war 
fü r alle eine E n ttäu sch u n g  ; die L iberalen w aren im 
höchsten  Grade au fgebrach t, sie wollten zu den W affen 
greifen. Die W ahlen fanden am  28. Ju n i s ta tt ,  und  das 

. Corps législatif w urde am  11. Ju li insta llie rt.

E in geheim es K om itee b ildete  sich zur A bschaffung 
des F ü rs ten tu m s. Es beschloss, die F rage m it W affen
gew alt zu lösen und w ählte  dazu den 12. Septem ber, den 
E in tr i tts ta g  N euenburgs in die E idgenossenschaft. In 
der N ach t Vom  12./13. Sept. bem äch tig ten  sich einige 
h u n d ert im  T rav ersta l und  Bezirk Bouclry re k ru tie r te  
und von A lphonse B ourquin  befehligte P a trio te n  des 
Schlosses N euenburg . Die R egierung h a tte  keinen 
W iderstand  geleistet. Die A ufständ ischen  se tz ten  sich 
im  Schlosse fest, d ach ten  aber n ich t d aran , die M itglie
der des S ta a tsra te s  zu v e rh aften  ; sie dessen sie ihre 
S itzungen ab h a lten , zu erst in N euenburg , dann  in 

V alangin, wo sich die Ge
treu en  der a lten  R egierung 
u n te r  dem  Schutz der B ü r
g erschaft versam m elten . Sie 
fo rderten  die P a trio te n  auf, 
m it ihnen eine provisorische 
R egierung zu bilden , aber 
diese, m it A usnahm e von 
zwei, w aren  d am it ni chi 
e inverstanden . Der S ta a ts 
r a t  w andte sich alsogleich 
an  die T agsatzung  und v e r

lang te  eine eidg. In te rv e n 
tion . Als K om m issäre w ur
den Sprecher von Bernegg 
aus G raubünden  und  A. Til- 
11 er von B ern bezeichnet. 
Am 24. Sept. zogen die Be
sa tzu n g stru p p en  u n te r dem 
K om m ando von O berst For- 
re r in N euenburg ein. Am
27. w urde eine U eberein- 
k u n ft u n terzeichnet, wo
nach  beidseitig  alles Ge
schehene als vergessen er
k lä r t  und  das Schloss an 
die eidg. T ruppen  überge
ben w urde. Am 29. fand  die 
U ebergäbe s ta t t  ; die T ru p 
pen B ourquins zäh lten  ca. 
700 M ann, die von V alangin 
c a . 2000.

Am 28. Sept. versp rach  der O berst Forrer, die R e
gierung werde das Volk n ich t daran  h indern , sich frei 
über die Frage der T rennung  von Preussen  au szu 
sprechen. Dieses V ersprechen, das die Freisinnigen als 
die A nkündigung einer bald igen E inberu fung  von 
U rw ählerversam m lungen ansahen , w urde n ich t einge
h a lten , weil die dem  Corps législatif vorgängig u n te r 
b re ite te  Frage von diesem nach  4 V erhandlungstagen 
abgewiesen w urde. Die da rü b er aufgebrach ten  F ü h re r 
der Bewegung verein ig ten  sich in R ochefort und  bilde
ten  am  8. Nov. ein K om itee. B ourquin  begab sich in die 
K antone W aad t und  Genf, wo m an ihm  grosse Ver
stä rkungen  in A ussicht ste llte , die sich dann  aber im 
gew ünschten Augenblick n ich t e inste llten . Im  Dezem 
ber versam m elten  sich einige H u n d e rt M ann in Y ver
don ; die einen m arsch ierten  am  16. nach  Ste. Croix 
und stiegen am  n ächsten  Tag ins T raversta l h inun ter. 
Die ändern  gingen am  17. u n te r  dem  Befehl B ourquins 
nach B evaix und  besetz ten  Cortaillod. Die eidg. T ru p 
pen h a tte n  N euenburg  E nde N ovem ber verlassen. 
Pfuel gelang es, die Scharen B ourquins zu zerstreuen, 
w ährend er sich selbst ins T rav ersta l h in au f begab. 
Einige K anonenschüsse au f das D orf Couvet genügten, 
um  die dort verbarrik ad ie rten  A ufständischen zu ve r
tre iben . Die R evolution  war bew ältig t. Pfuel ging je tz t  
nach La Chaux de Fonds, das zwar an der E rhebung  
n ich t teil genom m en h a tte , und  bese tz te  m it 2500 Mann 
und A rtillerie den O rt. E inige F ü h re r der Bewegung, 
näm lich der A dvokat Bille, das H a u p t der N euenburger 
Freisinnigen, die D oktoren  P e titp ie rre  und Rcessinger 
und H enri Louis Dubois, le tz te re  drei aus dem T rav ers
ia!, w urden zu G efangenschaft v e ru rte ilt. P e titp ie rre  
und D ubois.s ta rben  im Gefängnis. W ährend die R eak 
tion  einsetzte und  Verfolgungen und Plackereien  ohne 
E nde die P a trio ten  trafen , beschloss m an  die P rägung  
einer Medaille zur B elohnung der G etreuen. Das Lanci

i

N euenburg. P a trio ten  auf R equisition im  Schlosse N euenburg (1831). 
N ach einer L ithographie von W eibel-Comtesse.
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gerie t in eine A rt m onarch ischer Gefühlsduselei. Im  
F eb ru a r 1832 genehm igte das Corps lég isla tif eine 
D enkschrift an  den K önig m it der B itte , die B ande zu 
zerreissen, die N euenburg m it der Schweiz verein ig ten  ; 
dieses Gesuch w urde, noch bevor es B erlin u n te rb re i
t e t  w ar, von der T agsatzung  v e rbo ten . E in neues 
Gesuch e rlitt  1834 das gleiche Schicksal ; bei diesem 
Anlass verb o t die T agsatzung  dem  S ta a ts ra t,  den 
A usdruck F ü rs te n tu m  im  V erkehr m it der Schweiz zu 
gebrauchen . N euenburg  t r a t  1833 in den S arnerbund , 
wo F rédéric  de C ham brier eine hervorragende Rolle 
sp ielte . E ine Zeitlang san d te  es keine A bgeordneten 
m ehr an  die T agsatzung . Diese feindliche H a ltu n g  ge
genüber den freisinnigen K an to n en  b eo b ach te te  N euen
burg  bis 1848 ; es verw eigerte  au ch  seine M ithilfe bei 
der U n te rd rü ck u n g  des Sonderbundes 1847 und  w urde 
d a fü r zu einer Busse von 300 000 P fu n d  v e ru rte ilt.

17 Ja h re  w arte ten  die N euenburger P a tr io ten  au f den 
günstigen  A ugenblick, um  das preussische Jo ch  ab zu 
sch ü tte ln . Die P ariser F eb ru ar-R evo lu tion  von 1848 
gab auch ihnen  das Signal. Vom 27. F ebr. an  tagen  die 
K om itees in Le Locle und La Chaux de Fonds ; D ienstag, 
den 29., w urde in Le Locle die eidg. F ahne  gehisst, 
u . die S ta d t fiel in die H ände der R epublikaner. E inige 
S tunden  sp ä te r  geschah das gleiche in  L a Chaux de 
Fonds. Die Bewegung b re ite t sich aus ; die R evolution  
b rach  in Les B renets und im T rav ersta l aus ; im 
übrigen K an to n  m ach ten  sich die P a tr io te n  zum 
Losschlagen b ereit. Am  1. März verliess eine repu
b likanische, ca. 1000 M ann sta rk e, von F ritz  Courvoisier 
und  Ami G irard angeführte  K olonne La C haux de 
Fonds. Gegen A bend gelangte sie nach  N euenburg  und 
b em äch tig te  sich, ohne au f W iderstand  zu stossen, des 
Schlosses. K urz  n achher bildete sich eine provisorische 
R egierung ; am  2. März erfolgten die V erhaftung  des 
a lten  S ta a tsra tes , die A usrufung der R epublik  und 
die Auflösung des Corps législatif. Am 3. März zeigten 
die eidg. K om m issäre der provisorischen R egierung die 
A nerkennung  durch  den V orort an.

Bibliographie. U lysse G uinand : Fragments neuchä- 
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E . D i e  R e p u b l i k . Die durch  die schnelle Folge der 
Ereignisse üb errasch te  Bevölkerung verh ie lt sich, beson
ders in N euenburg , zum  Teil feindlich oder unschlüssig ; 
sie g laub te  noch n ich t an  den endgültigen S turz  der 
a lten  O rdnung. Als am  17. März das Volk aufgerufen 
w urde, um  einen V erfassungsrat zu w ählen, blieben die 
R oyalisten  der W ahlurne fern . N ur ein einziger der 
Ih rigen w urde gew ählt. Am 5. April en tband  sie der 
K önig von Preussen ihres E ides. Von da an begann 
sich ein Teil der R oyalisten  m it dem  neuen R egim ent 
auszusöhnen und  sich an den öffentlichen Angelegen
heiten  zu beteiligen , w ährend andere sich g rundsätzlich  
fernh ielten . An deren Spitze w ar das sog. « Cabinet 
noir », das von Sydow, dem preussischen G esandten  in 
der Schweiz, u n te rs tü tz t  w urde. Der P rü fs te in  der 
R epublik  sollte die A bstim m ung über die Verfassung 
vom  30. April sein. Der K am pf w ar heiss ; n u r die

ansässigen und  die ausw ärtigen  N euenburger bosassen 
das S tim m rech t. Von den le tz te ren  kam en einige 
H u n d e rt zur A bstim m ung. Den Sieg errangen die 
R epub likaner m it einer M ehrheit von ca. 1400 Stim m en 
bei 10 200 Stim m enden. Die neue V erfassung fegte die 
a lten  E in rich tungen  des Landes sam t und  sonders weg ; 
sie gab ihm  eine O rganisation, die derjenigen der 
N achbarkan tone  g leichkam  und au f dem okratischer 
G rundlage beru h te . Die Gewalten Trennung is t durch 
geführt. Vollziehende B ehörde is t ein S ta a ts ra t  von 
7 M itgliedern ; gesetzgebende Gewalt ist der Grosse 
R a t, 1 A bgeordneter au f 500 E inw ohner. An Stelle der 
a lten  G erichtshöfe t r a t  ein neues R echtssystem  m it 
F riedensgerichten , B ezirksgerichten und  m it einem 
A ppellationshof in le tz te r  In stan z . Dieser a m tie rte  in 
S trafsachen  u n te r  der B ezeichnung K assationshof. 6 Be
zirke t ra te n  an  Stelle der a lten  Mairies u n d  K astlaneien . 
Die K onsistorien  und  die Com pagnie des p a s teu rs  
w urden aufgehoben ; die W ahl der P fa rrer ging an  die 
K irchgem einden über. Die V erfassung verfüg te  auch 
die A ufhebung der Feudallasten .

Am  3. Mai erk lä rte  sich der V erfassungsrat als Grosser 
R at und nahm  die W ahlen der B ehörden vor. E in  v e r
fassungsm ässiger S ta a ts ra t  t r a t  an  Stelle der proviso
rischen Regierung. Die A ufgabe der neuen  R egierung 
w ar keine geringe. Zahlreiche M assnahm en w urden in 
kürzester Zeit beschlossen, aber n ich t alle w aren glück
lich, nam entlich  n ich t die Schliessung der Akadem ie am
17. v i. 1848. Diese 184-1 vom  K önig von Preussen 
gegründete  A n sta lt h a tte  sich dank  eines h e rv o rra 
genden L ehrkörpers (Agassiz, G uyot, D ubois de M ont- 
perreux  u. a.) schon ein hohes Ansehen erw orben.

Schon 1848 w ar eine ausserorden tliche progressive 
S teuer eingeführt w orden, um  die Schulden zu tilgen  
und das B udget ins Gleichgewicht zu bringen. E in  J a h r  
sp ä ter beschloss der Grosse R a t die E in führung  der 
d irek ten  S teuer. D er R ü ck k au f der Feudallasten  w ar 
1860 zu E nde g eführt und ergab einen B etrag  von
2 Millionen F ranken . Das S taatsverm ögen  b e tru g  
gem äss dem  B udget von 1849 2 600 000 P fund  ; die 
Schulden beliefen sich noch au f 2-300 000 Pfund .

Der K önig von Preussen w ar 1848 infolge der in 
seiner H a u p ts ta d t ausgebrochenen W irren  v e rh indert 
gewesen, einzugreifen, h a tte  aber au f N euenburg noch 
n ich t v e rzich te t. Am 24. v . 1852 w urden in dem  von den 
V ertre te rn  CEsterreichs, Englands, F rankreichs und 
R usslands U nterzeichneten Pro tokoll von London seine 
R ech te  au f N euenburg  an erk an n t, aber gleichzeitig 
verpflich te te  er sich, n ich t Gewalt zu gebrauchen, bevor 
die M ächte über die A ngelegenheit m it der Schweiz 
verhandelt h ä tte n . Dieses A bkom m en liess die H offnun
gen der N euenburger R oyalisten  w ieder aufleben. Die 
B ürgerschaft von V alangin beschloss, aus ih rer alle
3 Ja h re  s ta ttfin d en d en  V ersam m lung eine royalistische 
K undgebung  zu m achen. Ca. 3000 B ürger kam en am  
6. v i i . 1852 in V alangin zusam m en, w ährend die am 
gleichen Tag zu einer G egenkundgebung nach  Boude- 
villiers aufgebotenen R epublikaner 6-8000 M ann zäh l
ten . Der Tag verlief ohne Zwischenfall, veran lasste  aber 
doch den Grossen R a t, am  30. Ju li die A uflösung der 
a lten  Bourgeoisie von V alangin zu beschliessen.

Die au ftre ten d en  E isenbahnpläne te ilten  das Land 
neuerdings in zwei Lager. 2 P ro jek te  lagen vor : das eine 
sollte Le Locle und La Chaux de Fonds m it N euenburg  
verb inden  (der spä tere  « J u ra  industrie l ») ; das andere  
sah den B au der Linien N euenburg-Les V errières und 
Thielle-V aum arcus vor. D araus en ts tan d  die E isenbahn
gesellschaft « Franco-Suisse ». Die Konzessionsgesuche 
der A nhänger beider P ro jek te  fü h rten  im S ta a ts ra t  eine 
Krise herbei, so dass der Grosse R a t 1853 die Auflösung 
der E xeku tivgew alt beschliessen m usste . K urz d a rau f 
bildete sich eine unabhängige P a rte i, haup tsäch lich  im 
T raversta l, die aus R epublikanern  und  gem ässigten 
R oyalisten  bestand . Ih r  Organ w ar der indépendant 
(1853-1859).

1856 erfolgte der A nschlag der unversöhnlichen 
R oyalisten  gegen die R epublik . Der F ü h re r des « Cabi
n e t noir », F . P e titp ierre-de  W esdelen, beredete  sich m it 
einigen G etreuen, wie Louis A uguste H u m b ert und 
H au p tm an n  F ab ry  von La Sagne. Der zur U ebernahm e
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der L eitung  der Bewegung aufgeforderte  O berst F . de 
Pourta lès-S  teiger nah m  zuerst n ich t an  ; er begab sich 
nach  Berlin, wo er, wie m an  an n im m t, den Befehl erhielt 
zu handeln , ebenso das V ersprechen, dass P reussen die 
R oyalisten  u n te rs tü tz en  werde. E ine in der N ach t vom  
2.13. Sept. von L a Sagne aufgebrochene K olonne 
bese tz te  Le Locle und  v e rh afte te  den O beram tm ann . 
V erstärkungen  von La Brévine und Les P o n ts  de M artel 
stiessen zu ihr. Bald aber w ar L a C haux de Fonds a la r
m iert ; die R epub likaner m arsch ierten  zahlreich nach 
Le Locle, wo Pourta les abzog, um  sich nach der H a u p t
s ta d t zu begeben. E ine zweite R oyalisten-K olonnc h a tte  
sich u n te r  dem  K om m ando von H . F . de M euron an  der 
S tad tg renze , im  Vauseyon, gebildet ; sie bem ächtig te  
sich des unv erte id ig ten  Schlosses und v e rh afte te  m eh
rere S ta a tsrä te . P o u rta les stiess um  6 U hr abends zu 
de M euron, nachdem  er in Peseux ein kleines Gefecht 
geliefert h a tte .

N achdem  ab er die R epublikaner Le Locle zurück
genom m en h a tte n , eilten sie rasch  nach N euenburg 
h in u n te r ; V erstärkungen  aus La Chaux de Fonds und 
aus dem  T rav ersta l folgten. Alle republikanischen 
T ruppen  verein ig ten  sich am  Abend in  Peseux, um  am 
nächsten  Morgen das Schloss in N euenburg anzugreifen. 
Der B undesra t, sofort vom  A ufstand u n te rrich te t, 
san d te  seine M itglieder Fornerod und Frey-H érosé nach 
N euenburg , wo sie am  3. Sept., um  6 U hr abends, 
ankam en . Diese K om m issäre verlang ten  von P ourta les 
die F reilassung der gefangenen S ta a tsrä te  und die 
E n tlassu n g  seiner T ruppen . Die U nterhand lungen  
w aren  noch n ich t beendigt, als die R epublikaner das 
Schloss überfielen. 480 A ufständische w urden gefangen 
genom m en und  in der K ollegiatkirche eingesperrt ; 
indessen  kurz nachher w ieder entlassen bis au f 14. Der 
B undesra t h a tte  4 In fan terieba ta illone  aufgeboten , die 
am  4. in N euenburg  e inrückten .

Als die E rhebung  niedergeschlagen w ar, bem ächtig te  
sich die D iplom atie der N euenburger F rage. Der K önig ! 
von Preussen ersuchte um  die In terv en tio n  N apo
leons I I I .  Die G rundlage der U n terhand lungen  war 
folgende : Der K önig verlang te  die bedingungslose 
Freilassung der Gefangenen ; der von Stäm pfli p räsi
d ierte  B u n desra t w eigerte sich, au f diese Forderung 
e in zu tre ten , ohne vom  K önig das bestim m te  V er
sprechen eines V erzichts au f N eugnburg erhalten  zu 
haben . E ngland te ilte  den Schweiz. G esich tspunkt, die 
H a ltu n g  Napoleons I I I .  w ar unentschieden. Der 
B undesra t blieb fest. Der Preussenkönig, der wohl zum 
V erzicht au f N euenburg  bereit w ar, aber au f der F re i
lassung der Gefangenen als G enugtuung b eharrte . 
d roh te  m it Krieg. D arau f hin m obilisierte die Schweiz 
am  20. Dez. 2 D ivisionen (15 000 M ann). Die am 
27. Dez. tagende B undesversam m lung billigte die 
H a ltu n g  des B undesrates und  e rnann te  D ufour zum 
General. Drei w eitere D ivisionen w urden im  Ja n u a r  
1857 aufgeboten . Die au f den 2. i. 1857 beschlossene 
preussische M obilm achung w urde au f den 15. verscho
ben. Als der B undesra t schliesslich die U eberzeugung 
gew ann, dass der P reussenkönig wirklich au f N euenburg 
verzich ten  w ürde, schlug er am  15. und  16. Ja n u a r  der 
B undesversam m lung die N iederschlagung des Ver
fahrens gegen die neuenburgischen Gefangenen vor. 
Die D em obilm achung der T ruppen  begann am  22. J a 
nuar. E ine K onferenz der M ächte t r a t  am  5. m . 1857 in 
Paris zusam m en. Der Schweiz. S ta n d p u n k t w urde von 
E ngland  verfochten . Am 26. Mai fand die U nterzeich
nung  des V ertrages s ta tt ,  und  d am it w ar der N euen
burgerhandel erledigt. Der K önig von Preussen verzich
te te  fü r sich und die Seinen fü r alle Zeiten au f sein 
ehem aliges F ü rs te n tu m  und begnügte sich m it der 
B eibehaltung des Titels.

Der nunm ehr ohne W iderspruch zu einem  S ta a t in 
der E idgenossenschaft gewordene K an to n  erlebte se it
her keine grösseren E rsch ü tte ru n g en  m ehr. Als 
politische P arte ien  en ts tan d en  die rad ikale  P arte i, die 
sich zum  grössten Teil aus R epublikanern  bildete, und 
die liberale P arte i, welche R epublikaner und ehem alige 
gem ässigte R oyalisten  um fasste. Organ der e rstem  war 
Le Patriote neuchâtelois (1848), gefolgt vom  Républicain  
neuchâtelois (1848-1856) und vom  N ational suisse (1856-

1920) und Réveil (1873-1888), au f den 1888 der Neuchâ
telois folgte. Die Organe der liberalen P arte i w aren : der 
Courrier de Neuchâtel (1857-1864), seit 1864 die Union 
libérale, die in  der Folge den N am en Suisse libérale 
an nahm . A uf den ehem aligen Constitutionnel neuchâ
telois, den V erteidiger der m onarchischen G rundsätze 
im  Ja h re  1831, folgte 1848 (bis 1863) der Neuchâtelois. 
U m  1892 bildete  sich in L a Chaux de Fonds eine sozial
dem okratische P a rte i m it der 1890 gegr. Sentinelle  als 
Organ. 1918 en ts tan d  im  A nschluss an  den G eneral
stre ik  durch  Fusion der liberalen  und  rad ikalen  P arte i 
im  Bez. Le Locle eine neue G ruppierung, « Ordre et 
L iberté  », w ährend in La Chaux de Fonds die R adikalen  
und n eu tra len  E lem ente  die « U nion he lvétique » 
bildeten  (Organ : Feuille d'avis de La Chaux-de-Fonds). 
Diese beiden P arte ien  haben  sich 1920 verschm olzen 
und nennen sich « P a rti progressiste national » (Organ : 
L ’E ffort). Die rad ika le  P a rte i besass bis 1913 im Grossen 
R a t und  bis 1922 im  S ta a ts ra t  das absolu te  Mehr. H eute  
verfüg t die sozialdem okratische P a rte i über die grösste 
W ählerschaft und besitz t über einen D ritte l der Sitze 
im Grossen R a t. E ine K oalition  der bürgerlichen P a r 
teien  h a t  sie bis h eu te  ve rh in d ert, im  S ta a ts ra t eine 
V ertre tu n g  zu erhalten . Diese Behörde w ird seit 1907 
vom  Volke nach dem  M ehrheitsverfahren  gew ählt, der 
Grosse R a t jedoch  seit 1894 nach dem  Proporzsystem . 
In  den Gem. w urde le tz te res V erfahren 1912 fa k u lta tiv  
eingeführt.

Die beiden h au p tsäch lichsten  E isenbahnlin ien  des 
K antons, der « J u ra  industrie l » und der « F ranco- 
suisse », w urden  1859-1860 dem B etrieb übergeben ; 
sp ä ter en ts tan d en  kleinere L okalbahnen  : im  T raverstal 
1883 ; Ponts-Sagne-C haux de Fonds 1889 ; B renets 
1889 ; Val de R uz 1902 ; N euchätel-C ortaillod-B oudry  
1891 (1902 von der T ram w ay-G esellschaft N euenburg  
übernom m en) ; La Chaux de Fonds-Saignelégier 1892 ; 
V erbindung m it Bern durch  die « D irekte » 1901.

Die Verfassung von 1848 sah die E rrich tu n g  von 
M unizipalitäten  oder E inw ohnergem einden neben den 
B urgergem einden vor. E in  Gesetz von 1874 e rk lä rte  
erstere als obligatorisch ; beide E inrich tungen  b e s tan 
den bis 1888 nebeneinander ; dann  b rach te  das Gem ein
degesetz ihre Fusion. 1883 t r a t  das O bergericht an 
Stelle des A ppellationshofes ; die Zahl der F riedens
gerichte w urde 1910 au f eines in jedem  Bezirk v erm in 
dert ; 1925 übernahm  der P räsid en t des Bezirksgerichts 
die F u nk tionen  des F riedensrichters.

Im  F eb ru a r 1871 t r a t  ein Teil der B ourbaki-A rm ee 
bei Les V errières au f Schweizerboden über. Der K anton  
m achte  dam als eine religiöse Krisis durch , die m it der 
G ründung einer freien K irchengem einschaft (Église 
indépendante) endete (K irchengesetz von 1873).

Die le tz ten  50 Ja h re  stan d en  im  Zeichen w irtsch aft
licher und beruflicher F ragen, sowie der sozialen F ü r
sorge. Die U hrm acherei erlebte als H au p tin d u s trie  des 
K an tons neben glücklichen Zeiten auch leichtere  und 
schwerere K risen. Grosse F abriken  erstanden  und  
füh rten  ihre U hren nach  allen L ändern  der E rde aus. 
Zu A nfang des W eltkrieg  as in ih rem  Aufschw ung 
gehem m t, verlegte sich die U hren industrie  v o rüber
gehend au f die M unitionsfabrikation . Die W irtsch afts
krise der N achkriegszeit und die E n tw ertu n g  der 
frem den V aluten  h a tte n  dann einen völligen S tillstand  
dieser A usfuhrindustrie  zur Folge. Den T ausenden von 
A rbeitslosen w endeten die B ehörden und  A rbeitgeber 
durch  d irek te  U n te rstü tzu n g en  oder N o tstandsarbeiten  
über 33 Millionen F ran k en  zu. An die Stelle der A rbeits
lo sen u n terstü tzung  t r a t  1927 eine obligatorische A r
beitslosenversicherung. — 1854 w urde die K an to n a l
bank  gegründet, 1885 eine landw irtschaftliche Schule in 
Cernier, 1888 eine W einbauschule (heute W einbau
versuchsstation) in A uvernier eröffnet. Lokale H andels
schulen bestehen in N euenburg, Le Locle und  La Chaux 
de Fonds ; M echaniker- und  U hrenm acherschulen  eben
dort und in Couvet und F leurier. Die W iedereröffnung 
der Akadem ie fand 1866 s ta t t  ; sie w urde 1909 in eine 
U n iv ersitä t um gew andelt.

Bibliographie. G. F . Gallot : Petite chronique neuchâ- 
teloise. — A. H u m b ert : A . M . Piaget. —  L. Junod  
Phases de la question neuchâteloise. —  A. G uillebert :
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Neuchâtel principauté et Neuchâtel république. —  M ém oi
res du Conseil fédéral sur la question de Neuchâtel (1856).
—  Rapport et messages du Conseil fédéral (1856). — 
M arin Laracine : Le conflit prusso-suisse. — Récit des 
événements de septembre 1856 dans le pays de Neuchâtel.
— J . G. K ern  : Souvenirs politiques. —  P h . de V argas : 
L'affaire de Neuchâtel. — Hist, de l ’instruction pttblique 
dans le C. de Neuchâtel (1914). — B ull, du Grand Conseil
—  Rapp. de gestion. [ L .  M.]

F. G e r i c h t s - ,  V e r w a l t u n g s - u n d  M i l i t æ r w e s e n .
I. Gerichtswesen. In  den ersten  Ja h rh u n d e rte n  der 
neuenb . Geschichte g ib t es L andgerichte  (plaids géné
raux)  in N euenburg, Valangin, Nugerol, Pontareuse, 
Cortaillod und  V aum arcus, sowie örtliche G erichte im 
T rav ersta l, in der Mairie L a Côte und  in der K astlanei 
Zihl. In  N euenburg  fü h rte  am  sog. P laid  de m ai, wo 
die Zivilsachen zur A burte ilung  kam en, der G raf den 
V orsitz ; b e tra f  es K rim inalsachen, so hiess das Gericht. 
Plaid séculier. D aneben b estan d  in N euenburg  das 
G ericht des Maire. Die K rim inalgerich tsbarkeit w urde 
auch  von den V asallen von Gorgier, V aum arcus, Bevaix 
und V alangin ausgeüb t. U n te r R udolf von H ochberg 
nahm  der oberste Z ivilgerichtshof den N am en Audiences 
an  ; ein G ericht m it gleichem  N am en bestan d  auch in 
der H errschaft Valangin. Die Audiences b ildeten  einen 
A ppellationshof ; diejenigen von N euenburg  und  sp ä ter 
auch  die von V alangin h a tte n  die Befugnis, Gesetze zu 
erlassen, die dem  F ü rs ten  zur B estätigung  u n te rb re ite t 
werden m ussten . Da die Audiences selten einberufen 
w urden (letztm als 1618), überliessen sie ihre Befugnisse 
nach und  nach  einem G erichte der sog. Trois-États. 
Bin solches w ar zu E nde des 15. Ja h rh . in N euenburg 
geschaffen worden und  setzte  sich aus 4 V ertre tern  des 
K lerus, 4 V ertre te rn  des Adels und 4 B ürgern zusam 
m en. E in  anderes bestan d  von 1592 an in  Valangin. 
N ach der R eform ation w urden die V e rtre ter des K lerus 
durch  B eam te e rsetz t. Von 1618 an  besassen die Trois- 
E ta ts  die gesetzgeberischen Befugnisse der Audiences. 
Vor den T ro is-É ta ts  von N euenburg kam en z. B. die 
Fragen b e tr. die So u v erän itä t des Landes zur V erhand
lung. So fä llten  sie 1551 erstm als ein U rte il b e tr. die 
Erbfolge von François von Orléans, aber ih r Spruch 
wurde von den Audiences kassie rt. A nlässlich der 
Bew erbungen von 1694 und 1707 u rte ilten  sie als 
höchste Instan z . Die T ro is-É ta ts  von N euenburg und 
V alangin blieben bis 1833 bestehen und w urden dann 
durch einen einzigen obersten  G erichtshof e rsetz t.

Bis 1848 war das L and in eine A nzahl Gerichtskreise 
gete ilt, wovon die einen M airies, die ändern  K astlaneien  
(châtellenies) hiessen, so B oudry, Thielle, Landeron, 
T raversta l, deren V orsteher u rsp r. ein m ilitärisches 
K om m ando au süb ten . S p ä ter ü b ten  die K astlane  die 
näm lichen F u n k tionen  aus wie die Maires.

Zum nachfolgenden Verzeichnis der G erichtskreise 
zu A nfang des 19. Ja h rh . können die D aten  der jeweiligen 
E rrich tung  n ich t angegeben werden, ausgenom m en für 
La Brévine (1624) und  La Chaux de Fonds (1656). Der 
Maire oder K astlan  w urde vom  F ü rs ten  e rnan n t, in  den 
Lehen vom  Lehensherrn .

a ) Grafschaft Neuenburg. — M airie N euenburg. Zivil - 
und K rim inalgerich tshof. Die 24 R ich te r b ilde ten  den 
K leinen R a t der B ürgerschaft.

K astlanei Le Landeron, Le L anderon und Grossier 
um fassend. Zivil- und K rim inalgericht, ausgeübt von 
12 R ich tern  oder dem  K leinen R a t der B ürgerschaft.

Kastlanei Boudry. Z ivilgericht für B oudry und Büle, 
für R ochefort, B evaix und C ortaillod auch  K rim inal
gericht.

Kastlanei Traverstal, Sitz in M étiers. Ih r  Gericht 
um fasste die D örfer M étiers, F leurier, B u ttes, S t. Sul- 
pice, Boveresse und  Couvet. Les Verrières und  La Bré
vine gehörten  für S trafsachen dazu.

K astlanei Thielle (Z ih l) .  Der K astlan  tru g  auch den 
T itel Maire von St. Blaise. Die Zivil- und K rim inal
gerich tsbarke it erstreck te  sich au f die O rtschaften  St. 
Blaise, I lau te riv e , La Coudre, M arin, Épagnier, Thielle, 
W avre und C ornaux, die K rim inalgerich tsbark  ei t auf 
Lignières.

M airie La Côte. Z iv ilgerichtsbarkeit für A uvernier, 
Peseux und  Corcelles-Corm ondrèche.

M airie Boudevilliers. F ü r die A ppellation  in Zivil
sachen w ar N euenburg  zuständ ig , in K rim inalsachen 
V alangin.

M airie Colombier. Zivil- und  K rim inalgerich t fü r 
Colombier und Areuse, K rim inalgerich t fü r La Côte.

M airie Bevaix. Z ivilgericht.
M airie Cortaillod. Z ivilgericht.
M airie Les Verrières. Z ivilgericht fü r Les Verrières, 

Les B ayards und  L a Côte aux  Fées.
M airie La Brévine. Z iv ilgericht fü r C erneux-Péqui- 

gno t seit 1820 und  L a C haux du Milieu seit 1821.
b) Lehen der Grafschaft N euenburg. —  Herrschaft 

Vaumarcus. Zivil- und  K rim inalgerich t für V aum arcus 
und Vernéaz, u n te r  dem  Vorsitz eines vom  H errn  von 
V aum arcus e rnan n ten  K astlans.

Herrschaft Gorgier. Zivil- und K rim inalgerich t fü r 
Gorgier, S t. A ubin , Sauges, Fresens und M ontalchez. 
G erichtshof und  G eschw ornengericht u n te r  dem  Vorsitz 
eines K astlans.

Herrschaft Travers, Rosières und N oiraigue. M airie in 
T ravers. Zivil- und K rim inalgerich t, ab er die zum  Tode 
V eru rte ilten  w urden zur H in rich tu n g  nach  M étiers 
geb rach t. Von M itte des 18. Ja h rh . an  w urde der Maire 
vom  F ü rs ten  von N euenburg ernan n t.

c) Herrschaft V a langin . —  M airie V alangin. Sie u m 
fasste säm tliche O rtschaften  des Val de R uz, ausge
nom m en B oudevilliers, fü r Z ivilsachen, die ganze 
H errschaft sam t Boudevilliers fü r K rim inalsachen.

Die än d ern  Z ivilgerichte w aren : die Mairies Le Locle, 
La Sagne, Les Brenets m it Les P lan ch e tte s  und  La 
Cliaux de Fonds.

1832 nahm  der General von Pfuel m ehrere A enderun- 
gen an  dieser O rganisation  v o r; er än d erte  den G erichts
kreis oder die Z uständ igkeit gewisser G erichte, hob 
einige au f und schuf dafü r andere . So w urde V aum arcus 
m it Gorgier verein ig t, das sein Assisen- und  K rim inal
gericht zu G unsten  von B oudry  verlor. Mit B oudry  
w urden ein Teil des G erichtskreises R ochefort und die 
Mairies B évaix und C ortaillod verbunden . Die Mairie 
Colombier verschw and ; ihre Zivilsachen w urden der 
Mairie L a Côte ü b ertragen , ihre K rim inalsachen N euen
burg . D er G erichtskreis R ochefort w urde zerstückelt ; 
M ontm ollin kam  zu V alangin, und  was n ich t m it B oudry 
verein ig t w ar, b ildete  von nun  an  m it einem  Teil des 
G erichtskreises T ravers die neue Mairie P o n ts  de 
M artel.

I I .  Organe der Verwaltung und  Gesetzgebung. Die 
adm in istra tiv e  und vollziehende Gewalt des Landes ü b te  
der R a t des F ü rs ten , sp ä ter S ta a ts ra t  geheissen, aus. E r 
erscheint in den ersten  Ja h ren  des 15. Ja h rh . und w ar 
in A bw esenheit des Grafen m it der V erw altung  der 
G rafschaft b e tra u t. V alangin h a tte  keinen S ta a ts ra t. 
Die M itgliederzahl dieser vom  F ü rs ten  ernan n ten  Be
hörde belief sich au f 21. Im  Nov. 1831 reduzierte  der 
General von Pfuel die Zahl der w irklich regierenden 
S ta a ts rä te  au f 8 und  schuf 4 D irek tionen  : die der 
F inanzen, des Innern , der Ju s tiz  und  Polizei und  die 
des M ilitärs. Gesetzgebende Behörden w aren zuerst die 
Audiences und  die Trois-États, 1816 ein P a rlam en t (die 
Audiences générales) und  von 1831 an  das Corps légis
latif.

I I I .  M ilitärwesen. Die N euenburger m ussten  ursp r. 
ihren H erren  R eiterei stellen. Das B urgrech t m it Bern 
h a tte  R ückw irkungen au f das M ilitärwesen des Landes 
zur Folge. N ach den V erträgen von 1406 w aren der G raf 
und die S ta d t N euenburg  verp flich te t, B ern H ülfe zu 
leisten, sobald sie dazu aufgefordert w urden. Von daher 
s tam m en die zwei B anner in der G rafschaft : das des 
F ü rs ten  und das der S ta d t. L etz te rem  folg ten  n icht 
n u r die Bürger, die in der S ta d t w ohnten , sondern 
auch die vom  W eingelände u. die aus dem  T ravers tal. 
Le Landeron schloss 1449 m it Solothurn  ein B urgrech t 
ab ; ein A rtikel desselben bestim m te, dass bei Feldzügen 
ausserhalb  der Landesgrenzen die M annschaften von Le 
Landeron u n te r dem  B anner von Solothurn  m itzuziehen 
h ä tte n . Die T ruppen  von V alangin folgten dem  F ä h n 
lein ihres H errn , die der ändern  Lehen dem  des Grafen 
von N euenburg. Die D ienstpflicht e rstreck te  sich vom  
16. bis zum  60. A ltersjah r. Um  die M itte des 17. Ja h rh . 
konnte m an  im  L ande ca. 5000 M ann ausheben, die von
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N euenburg  (ca. 8-900 Mann) n ich t inbegriffen. Das 
F ü rs te n tu m  w ar in 4 M ilitärkreise eingeteilt (sog. 
départements) : das W eingelände, das T rav ersta l, das 
Val de Ruz und  die Berggegend. An der Spitze eines 
D epartem en ts s tan d  ein O b erstlieu ten an t oder M ajor. 
Der E in tr i t t  N euenburgs in die E idgenossenschaft 
m ach te  A enderungen im  M ilitärwesen notw endig . Die 
Verfassung von 1814 hob die besondere W ehrpflich t der 
S ta d t N euenburg au f ; se tzte  die D ienstpflich t au f das 
18. bis 50. A lters jah r fest und schuf ein einziges B anner 
und eine einheitliche K okarde. Die M ilitärordnung von 
1823 teilte  das F ü rs te n tu m  in  6 D epartem en te  ein, die 
m it den heu tigen  B ezirken übereinstim m ten . In  jedem  
D ep artem en t w urde ein In fan te rieb a ta illo n , eine A btei
lung A rtillerie  und  T rain , sowie eine A bteilung Scharf
schü tzen  re k ru tie rt. A ber N euenburg w ar auch  ein 
Schweizer K an to n  und h a tte  als solcher dem  eidg. 
Heer 2 K on tingen te  von 960 M ann, ein Auszüger- und 
ein R eservekon tingen t zu stellen. Diese T ruppen  w urden 
von eidg. Offizieren insp iziert. Der eidg. D ienst gab 
seiner K osten  wegen zu m ancherlei Beschw erden A n
lass. W ährend  die Milizen des F ü rs ten  sich oft m it einem 
Gewehr und  einer P a tro n ta sch e  begnügten, m ussten  sie 
für den eidg. D ienst eine U niform  tragen , die sam t der 
übrigen A usrüstung  der Soldat zu bezahlen h a tte .

Bibliographie. M. T rip e t : Exposé de la constitution  
de la principauté de Neuchâtel en 1806. — M atite : Hist, 
des institu tions jud ic ia ires. — C ham brier : H ist, de 
N . — E d. P e rrochet : H ist, m ilitaire des Neuchâtelois 
(in M N  1 8 6 5 , 1 8 7 3 ) . —  E d. Cornaz : Les milices de la 
bourgeoisie de N .  (in M N  1 8 9 6 ) .  [L . M .]

IV . K u l t u r e l l e  E n t w i c k l u n g .  A. K I R C H E N W E S E N .
1. B is zur Reform ation. Die ersten  Ja h rh . der K irchen
geschichte des K ts. sind noch in Dunkel gehüllt. Es ist 
n ich t b ek an n t, ob und  wie das C hristen tum  zur R öm er
zeit in den O rtschaften  am  Seeufer v e rtre te n  w ar. Auch 
von den kirchlichen Z uständen  w ährend und  kurz nach  
der V ölkerw anderung weiss m an n ich ts. F est s te h t nur, 
dass das heutige  K an tonsgeb ie t kirchlich dem  Bischof 
von L ausanne u n te rs ta n d . Das J a h r  998 g ib t die erste 
sichere N achrich t in der neuenburgischen K irchen
geschichte. D am als w urde von einem gewissen H errn  
R udolf, von dem  n ich ts w eiteres b ek an n t ist, das 
P rio ra t B evaix gegründet ; es erhielt neben ändern  
P frü n d en  die K irche und  das D orf St. M artin  im  Val de 
R uz. Dieses P rio ra t w urde der A btei C luny geschenkt 
und u n te rs ta n d  in der Folge R om ainm ötier. E in  Ja h rh . 
sp ä te r  e n ts tan d  das P rio ra t Corcelles (1092), das von 
einem  w eltlichen H errn  nam ens H u m b ert gegründet, 
m it der K irche von Goffrane au sg esta tte t und der A btei 
Cluny, d. h. R om ainm ötier geschenkt w urde. Die Abtei 
St. Jo h annsen  re ich t au f ca. 1103-1107 zurück  und  w urde 
von den Bischöfen Conon von L ausanne und B u rk h a rt 
von Basel, beide aus dem  H ause Fenis, gegründet. Sie 
besass die K o lla tu r der K irche von Le L anderon, dann 
der K irchen von Lignières und  Diesse. Das P rio ra t 
S t. P ierre  von V au travers in M ötiers w urde 1107 von 
P ap st Paschalis I I .  der A btei La Chaise-Dieu geschenkt; 
es besass frühzeitig  G üter im  Val de Ruz, wo ihm  die 
K o lla tu r der K irchen von Engollon und  Fon ta ine  
gehörte. Die A btei F o n ta ine  A ndré, eine Filiale derje 
nigen vom  Jouxsee, gehörte  dem P räm onstra tensero r- 
den, vom  Jah re  1143, an . Die G ründung der S tifts
kirche N euenburg  erfolgte ohne Zweifel in der 2. H älfte  
des.12. Ja h rh . N ach einer 1672 zerstö rten  Insch rift darf 
die G ründung des ä lte sten  Teiles der K irche einem 
U lrich und  seiner F rau  B erth a  zugeschrieben werden, 
näm lich dem  gegen E nde des 12. Ja h rh . j  U lrich von 
N euenburg. Lange g laub te  m an , diese S tiftsk irche sei 
eine G ründung der Königin B ertha , und der genannte  
U lrich ih r Onkel, der Bischof von A ugsburg, gewesen. 
Die S tiftsk irche erh ie lt ein C horherrenkapite l; m it E in 
schluss des P ropstes bestand  es schliesslich aus 12 Chor
h erren . Mit der Zeit kam  das K ap ite l in den Besitz 
grosser G üter und spielte  in kirchlichen und staatlichen  
Angelegenheiten eine bedeutende Rolle. Es besass die 
K o lla tu r der K irchen von St. Blaise und Fenin.

Die G ründung der verschiedenen K irchgem ., die zur 
R eform ationszeit im  N euenburger G ebiet bestanden , 
kann n u r bei wenigen d a tie rt w erden. N ach A ngaben

über die V isitationen  des Bischofs von L ausanne 1416- 
1417 und 1453 bestanden  in der 1. Ilä lf te  des 15. Ja h rh . 
17 K irchgem ., näm lich  N euenburg , St. Blaise, 60 F eu er
s tä tte n  m it Filiale Fenin  ; C ornaux, 50 F. ; Cressier, 50 F. ; 
St. M aurice du L anderon (100 F ., die Filiale Lignieres 
wird n ich t e rw äh n t); Serrières, 15 F . ;  Corcelles, 60 F ., 
m it der Filiale Goffrane, Colombier, 56 F . ; Pon tareuse  
(diese O rtschaft b e steh t n ich t m ehr), um fassend Bou- 
dry , Cortaillod, Böle, R ochefort, B rot und  Les Ponts, 
80" F . ;  B evaix, 50 F .; S t. A ubin, 120 F ., m it Filiale 
Provence ; Engollon (von dem  V alangin abhing), 40 F., 
m it Filiale Boudevilliers ; F ontaines, 30 F ., m it Filiale 
d e rn ie r; St. M artin aux  épines, 12 F . ;  Dom bresson, 
80 F . im  J a h r  1416, ungefähr 42 F. im Ja h r  1453 (m it 
E inschluss von Savagnier) ; Le L o d e, 50 F ., m it Filiale 
La Sagne ; M ötiers, 120 F ., m it den F ilialen B uttes, 
S t. Sulpice und T ravers. Les V errières gehörte zur 
Diözese Besançon. 1453-1530 erfolgten einige A enderun
gen : als w ichtigste die G ründung einer S tiftsk irche 
in V alangin durch  Claudius von A arberg  und  seine 
G attin  G uillem ette de V ergy; 1505 zu E nde geführt, 
w urde sie 1506 vom  Bischof von L ausanne eingeweiht 
und besass ein aus einem P ro p st und sechs Chorherren 
bestehendes K apite l ; dieses erhielt die K o lla tu r der 
K irchen von Le L ode  und La Sagne 1506, von Engollon- 
B oudevilliers 1512, von Fonta ines und S t. M artin  1517. 
La Sagne w ar 1499 eine K irchgem . gew orden. Claudius 
von A arberg  liess 1511-1512 eine K irche in Les B renets 
bauen, dessen E inw ohner in M orteau kirchgenössig 
w aren, der grossen E n tfe rn u n g  wegen ab er den G ottes
d ienst von Le L ode  besuch ten . Ohne Zweifel u n te r
s tan d  der P fa rrer von Les B renets dem  K ap ite l von 
Valangin. E ine K apelle w urde 1518 in La Chaux de 
Fonds gebau t und  dem  hl. H u m b ert gew eiht ; doch 
w urde dieser O rt erst nach  der R eform ation  (1550) eine 
K irchgem . Das gleiche g ilt fü r Cortaillod, das 1524 
einen P fa rre r erh ielt, aber im m er noch zum  Teil zu 
Bevaix, zum  ändern  zu P ontareuse  gehörte.

Im  Gebiete von N euenburg  und V alangin kam  es 
auch  häufig  zu H exenprozessen. Die G eistlichkeit t a t  
wenig, um  den verschiedenen U ebelständen  abzuhelfen 
und gab häufig selber das Beispiel zu einem  zügellosen 
L eben. Im m erh in  zeichneten sich auch dam als m ehrere 
P ersönlichkeiten  vo rte ilh aft aus, so ein oft erw ähn ter 
E ngländer, der als P räzep to r der gräflichen Söhne nach 
N euenburg gekom m en w ar (E nde des 12. Jah rh .). 
D urch seine F röm m igkeit ü b te  er einen so sta rk en  
Einfluss au f das Volk aus, dass m an ihn den h l. W ilhelm  
n an n te  und in  der S tiftsk irche N euenburg eine K apelle 
zu seinem  G edenken errich te te .

2. Protestantische Kirche, a) Reform ation, 1530-1565 
(Tod Farels). Die R eform ation  im  N euenburgischen ist 
das W erk W . Farels ; dabei w urde er von der B erner R e
gierung u n te rs tü tz t,  die, im  Feb. 1528 selber zum  neuen 
G lauben ü b ergetre ten , ihm  ihren politischen Schutz 
lieh, ohne den der Sieg der R eform ation  n ich t so leicht 
möglich gewesen w äre. Der erste, ganz kurze Besuch 
Farels in N euenburg  erfolgte anfangs Dez. 1529. Die 
neuen Lehren w aren do rt n ich t m ehr u n b ek an n t. Nach 
einer a lten  U eberlieferung soll F arei zuerst in Serrières 
gepredig t haben  und  von der begeisterten  H örerschaft 
in die S ta d t g eführt worden sein, wo er von einer kleinen, 
noch bestehenden  Terrasse an der « Croix du m arché » 
herab gepredig t habe. F a n a tik e r wollten ihn in einen 
nahegelegenen B runnen tau ch en , m ussten  dies aber 
angesichts der energischen H a ltu n g  seiner A nhänger 
un terlassen . Diese U eberlieferungen sind jedoch kaum  
g lau b w ü rd ig ; denn es s teh t z. B. fest, dass P fa rre r 
Beynon in Serrières sich erst sp ä t fü r die R eform ation  
einsetzte. Farei kam  im  Ju li 1530 zum  zw eitenm al nach 
N euenburg, und  zw ar in Begleitung von A ntoine F ro 
m en t. Man erlaub te  ihm  bald , den evangelischen G ot
tesdienst in der Spitalkapelle  abzuhalten  ; zu gleicher 
Zeit p redigte  er ab er auch  an  ändern  O rten . F as t h ä tte  
ein Besuch in Boudevilliers, den er m it F rom en t u n te r
nahm , verhängnisvolle Folgen gehab t. Besonders reich 
bewegt w aren die M onate A ugust, Septem ber und 
O ktober. Die A nhänger der neuen Lehre g laub ten  sich 
des Sieges schon sicher u . verlang ten  eine A bstim m ung, 
aber die B erner w aren vorsichtiger und rie ten  zum
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A bw arten . Bald sahen sie sich vor vollendete T a t
sachen gestellt. Am N ach m ittag  des 23. O kt. predig te 
Farei in der Schlosskirche und begeisterte  die B ürger 
derm assen, dass sie die S ta tu en  und  B ilder zerstö rten  
und ins Tal der Ecluse h in un terw arfen . Der B ildersturm  
w urde am  folgenden Tage noch fortgesetz t.

Das Ereignis vom  23. O kt. w ar ab er eine G ew altta t 
gewesen, und zur E in führung  der R eform ation  bedurfte  
es noch der gesetzlichen B estätigung . Die B ürgerver
sam m lung fand  am  4. Nov. s ta t t ,  und m it einer M ehr
he it von 18 S tim m en sprach  m an  sich fü r den neuen 
G lauben aus. E inige V ersuche, die Messe in den folgen
den M onaten w ieder e inzuführen, w urden u n terd rü ck t. 
Die A bstim m ung vom  4. Nov. b e tra f  zwar n u r  die S tad t 
N euenburg ; dennoch b re ite te  sich die R eform ation  
schnell im ganzen L ande aus. Schon 1536 w ar sie 
überall durchgedrungen, m it A usnahm e von Lignières, 
das sie erst 1553 annahm , sowie von Grassier und  Le 
L anderon, die D ank  der U n te rs tü tzu n g  Solothurns, m it 
dem  sie im  B urgrech t standen , ka tho lisch  blieben. In 
der H errschaft V alangin, wo es G uillem ette de Vergy 
n ich t gelang, die neue Lehre abzuw enden, w ar Le Locle 
die le tz te  K irchgem  , die ü b e rtra t. D er P fa rre r E tienne 
B esancenet, einer der w ürd igsten  V ertre te r der früheren  
Z ustände, las am  25. März 1536 zum  le tz ten m al die 
Messe und zog sich dann nach  M orteau zurück, wo er 
bald  d a rau f sta rb .

Farei blieb nach  der A bstim m ung vom  4. Nov. n icht 
m ehr lange in N euenburg. Als ersten  P fa rre r liess er 
A ntoine M arcourt zurück, der w ährend  seiner A m ts
tä tig k e it, J a n . 1531-Juni 1538, sich m it Erfolg fü r die 
S tä rk u n g  der R eform ation  einsetzte. Seine M itarbeiter 
w aren Christophe F abri, gen. L ib e rte t, einer der 
treu esten  F reunde Farels, 1532-1533, P ierre  V iret, von 
Orbe, 1533-1536, T hom as M alingre, ein ehem aliger 
D om inikaner, 1535-1536, P ierre  Caroli, der sp ä ter 
w ieder zum  katho lischen  G lauben ü b e rtra t, 1536, Jean  
C haponneau, von 1536 an. Zu nennen sind noch Louis 
Olivier, gen. P ierre  R o bert O livétan, U ebersetzer der 
ersten  französischen p ro tes tan tisch en  Bibel und  1531- 
1532 Schulm eister der S ta d t, ferner der D rucker Pierre 
de W ingle, der 1533-1535 in N euenburg  tä tig  w ar. Es 
kann  gesagt w erden, dass N euenburg  bis 1535 der 
w ichtigste O rt fü r die R eform ation  in der W estschweiz 
w ar. H ier fanden  die frem den P räd ik an ten  am  leich
tes ten  A ufnahm e ; aus der D ruckerei von Pierre  de 
W ingle gingen zahlreiche polem ische und  andere  W erke 
hervor, so die b e rü h m ten  Placards von M arcourt und  
V iret, die 1534 zu einer b lu tigen  Verfolgung in Paris 
fü h rten , ferner die M anière et fasson  von Guillaume 
Farei (1533), die erste L iturgie  der p ro testan tischen  
K irche französischer Sprache. D ank der finanziellen 
U n te rs tü tzu n g  der w aldensischen K irchen im  P ie
m on t kam en zu diesen weniger um fangreichen W erken 
noch das Neue T estam en t, 1534, dann die ganze Bibel, 
1535, in der französischen U ebersetzung von O livétan.

N ach der Abreise M arcourts und als Farei gleich
zeitig  m it Calvin aus Genf verw iesen w orden w ar und 
sich nach  Basel geflüch te t h a tte , w urde er inständ ig  
gebeten , nach  N euenburg  zurückzukehren  und  die 
L eitung der von ihm  gegründeten  K irche w ieder zu 
übernehm en. E r nahm  u n te r  der B edingung an, eine 
geistliche Disziplin einführen zu dürfen . Im  Ju li 1538 
kam  er in N euenburg  an  und  ü b te  h ier bis zu seinem 
Tode, doch m it zahlreichen U nterbrechungen , das P fa r r 
am t aus. Als Farei n ach  N euenburg zurückkehrte , w ar 
die O rganisation  der K irche im  grossen und  ganzen in 
den A nfängen stecken geblieben. Es h an delte  sich nun 
darum , eine kirchliche V erfassung m it gesetzm ässiger 
G eltung einzuführen. A uf seine A nregung h a tte  m an 
von 1531 an  begonnen, feste Regeln zur W ahl der 
P fa rrer aufzustellen und  u n te r  ihnen eine brüderliche 
Disziplin zu schaffen. Es w erden besondere K ongrega
tionen  zwischen P fa rre rn  b en ach b arte r O rtschaften  
erw ähn t ; andere V ereinigungen allgem einerer A rt, 
Synoden g en ann t, h ielten den Zusam m enhang zwischen 
den P fa rrern  u. den V ertre te rn  der Z ivilbehörden 
au frech t. Solche Synoden w urden in N euenburg  und 
G randson 1534 einberufen, in N eu en stad t 1535, in 
Y verdon 1536. Die K ongregationen der P fa rrer nahm en

m it den Ja h ren  an  B edeu tung  zu und  befassten  sich 
auch sehr bald  m it den Pfarrw ahlen . In  den Ja h ren  nach 
1537 schein t die « Classe » oder « Com pagnie des P a s
teu rs  » endgültig  eingeführt zu sein. F arei w idm ete sich 
seinen A ufgaben m it solchem  E ifer, dass er 1541 bei
nahe aus N euenburg verwiesen w urde ; es bedurfte  
einer neuen W ahl (29. t. 1542), um  sein w eiteres Ver
bleiben zu sichern. W ährend  dieser bew egten Zeit h a tte  
die Classe, nach  dem  M uster der 1541 offiziell durch 
den S ta d tra t  angenom m enen K irchenordnungen  von 
Genf, die Articles concernans la Refformation de l ’É 
glise de Neuchâtel fo rm ulie rt und sie den Z ivilbehör
den zur A nnahm e und gesetzlichen E in fü h ru n g  u n te r 
b re ite t. Jedoch  erhielt sie au f ih r A nsuchen von den 
Behörden eine unbefriedigende A n tw o rt, denn die Cons
titutions et ordonnances, veröffentlicht am  2. I I .  1542 
im N am en des G ouverneurs und  der s täd tischen  R ä te , 
sprechen sich ü b er die K irchenorgan isation  n ich t aus. 
D urch neue E rlasse w urden 1551 und  1553 die K ir
chenverordnungen ergänzt. Infolge des Beschlusses 
einer 1562 in N euenburg tagenden  Synode erh ie lten  sie 
ihre definitive Fassung und  w urden 1564 von der Classe 
angenom m en und dem  G ouverneur der G rafschaft zur 
B estätigung  u n te rb re ite t. Doch besteh t kein Beweis 
dafü r, dass dieses D okum ent die offizielle Sanktion  
erh ielt, im m erhin  blieb es die V erfassungsurkunde der 
N euenburgerkirche. U n te r A nerkennung  der O berho
heit des M agistrates w urde dad u rch  der Classe die fast 
ausschliessliche L eitung  des K irchenw esens zugesichert. 
Die Classe is t befugt, das R ech t zum  Predigen des 
W ortes G ottes zu verleihen und fü r jede freie Stelle den 
ihr am  besten  ausgewiesenen K an d id a ten  zu wählen. 
Sie schlägt ihn  der B ehörde vor, und  nachdem  seine 
W ahl von dieser angenom m en w orden is t und  wenn 
innerhalb  ach t Tagen von der betreffenden K irche kein 
E inspruch  dagegen erhoben w orden is t, so wird der 
K an d id a t von der Classe in sta llie rt. Den Vorsitz in der 
Classe h a t  ein D ekan ; er is t m it voller A u to ritä t über 
ihre M itglieder a u sg es ta tte t, welche zur abso lu ten  Ge
h eim haltung  der B eratungen  und  bei S trafe  des A us
schlusses zur unbed ing ten  A nnahm e der Beschlüsse v e r
p flich te t sind. In  jed er K irchgem . b esteh t ein K onsisto 
rium  oder A eltestenkollegium , das m it der U eberw achung 
der S itten  und der E rm ah n u n g  der Sünder b e tra u t ist ; 
es kan n  die K irchgenossen fü r eine gewisse Zeit vom  
A bendm ahl ausschliessen oder sogar die vollständige 
E xkom m unikation  aussprechen (was in W irklichkeit 
niem als vorgekom m en ist) ; doch s teh t ihm  die A uferle
gung von Bussen und  die V erurte ilung  zu G efängnis
s tra fen  n ich t zu. Die von den Articles servant à la Ref- 
formation des vices 1538 vorgesehenen consistoires sei
gneuriaux  w urden von der bürgerlichen B ehörde vor der 
defin itiven  Schaffung der v o rerw ähn ten  K onsistorien  
eingesetzt. In  der H errschaft V alangin b estan d  ein sol
ches, das 1539 geschaffen und  1547 vervo llständ ig t 
w urde ; in der G rafschaft N euenburg w aren 1550 deren 
fünf defin itiv  eingesetzt : in N euenburg, M etiers, Vau- 
m arcus, T ravers und  Gorgier. Es w aren dies w ahre 
S ittengerich te  ; sie d ien ten  auch als G erichtsinstanz in 
E hesachen.

Als Farei am  13. IX. 1565 sta rb , s tan d  die reform ierte  
K irche in N euenburg  bereits au f sicherem  Boden. Von 
der bürgerlichen G ew alt w ar sie fast unabhäng ig  und 
s tan d  u n te r der sta rk en  A u to ritä t der Classe, die 
ü ber eine w ah rh aft bischöfliche Gewalt verfüg te  und 
im stande  w ar, das u n te r  zahlreichen K äm pfen  und 
Schw ierigkeiten begonnene R eform ations werk ohne all- 
zugrosse H indernisse zu E nde zu führen .

b) Vom Tode Farels bis zum  Ende des 17. Jahrh. Diese 
Periode zeichnet sich durch  keine sehr bedeu tenden  
Ereignisse und  auch keine besonders hervorragenden , 
ausserhalb  der L andesgrenzen b ek an n ten  P ersön lich
keiten  aus. So viel bek an n t, sind das einzige gedruck te  
W erk, das aus geistlichen K reisen hervorging (1597), die 
M usae neocomenses v. Je a n  Jaq u em o t, P fa rrer in N euen
burg . Die einflussreichsten G eistlichen des 17. Ja h rh . 
w aren Olivier P e rro t, V erfasser einer handschriftlichen  
B iographie Farels und  leidenschaftlicher V erteidiger 
der « ordres et p ractiques » der Classe, ferner R odolphe 
O stervald, schliesslich D avid G irard, eifriger R edner
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■und geschickter V erm ittler. In  G lauben und  D ok trin  
•zeichnete sich die N euenburger K irche durch  n ich ts 
besonderes aus. Im m erh in  w eigerte sich die Classe, sich 
■dem helv . Consensus von 1675 zu un terz iehen . Um  
je d o c h  den Schw esterkirchen zu zeigen, dass die N euen
burger K irche n ich t die A bsicht hegte , au f die reine 
D ok trin  zu verzich ten , verfasste  sie einen Brief, der 
ganz besonders fü r die Geistlichen Berns bestim m t w ar 
(4. v ili .  1682), und  worin sie ih ren  S ta n d p u n k t darlegte. 
Es w ar eine prinzipielle  E rk lärung , die bis 1848 von 
allen neuenb. Geistlichen u n terzeich n et w erden m usste .

E ine Zeitlang bestan d en  zwei Classes, diejenige von 
N euenburg  und  diejenige von V alangin. Die P rotokolle  
der beiden beginnen erst m it 1560. D am als besass die 
Classe von V alangin eine w irkliche Selbständ igkeit, als 
Folge einer V erordnung René de C hallants, der ve r
lang te , dass die P fa rre r seiner H errschaft ihre besondere 
Classe besitzen  sollten. Sie m uss einige Ja h re  vor der 
Vereinigung der H errschaft m it N euenburg  (1592) 
eingegangen sein. Die Classe gew ährte  der K irche der 
S ta d t N euenburg  ein V orrecht, das sie den ändern  
K irchen  im m er vo ren th ie lt. K am  es zu einer V akanz 
u n te r  den Geistlichen der S ta d t, so schlug die Classe 
den städ tischen  R ä ten  n ich t einen, sondern drei K an d i
da ten  vor. Die R ä te  tra fen  ihre W ahl und u n terb re ite ten  
diese der Genehm igung des G ouverneurs. Dieses le ter
naire  genannte  V erfahren bestan d  bis 1848. D er S ta a ts 
ra t  erliess 1655 einen Beschluss, durch  den die Classe 
v e rp flich te t w urde, fü r alle v ak an ten  Stellen drei P fa rre r 
vorzuschlagen, wie in N euenburg. Von H enri I I .  deL on- 
gueville w urde diese Zahl au f zwei heru n te rg ese tz t, die 
Classe m usste  sich dieser V erordnung un terziehen . Aber 
nach  dem  Tode des G ouverneurs Jaq u es de Stavay-M ol- 
londin (1664) fing sie w ieder an, das R ech t au f Auf
ste llung  eines einzigen K an d id a ten  zu fordern , w om it 
sie du rchdrang . Das E nde des 17. Ja h rb . bis 1707 w ar 
infolge der politischen A gitationen , der verschiedenen 
Bewerber um  die S o u v erän itä t des Landes s ta rk  bew egt. 
Obschon die Classe von verschiedenen Seiten um  ihre 
G unst angegangen w urde, bem ühte  sie sich doch, neu 
tra l zu bleiben und  verlang te  von ihren  M itgliedern, 
dass sie die politischen Fragen au f der K anzel n ich t 
e rw ähnten . T rotz des Ansehens, das der eifriger Contisi 
P fa rre r D avid G irard genoss und  tro tz  einer d rin 
genden V erw endung von Seiten Ludwigs X IV ., w urde 
G irard von der Classe abgesetzt, weil er in seinen P re 
digten die P rä ten d en ten frag e  allzu oft behandelte .

Ca. 1707-1848. Die P rä ten d en ten  au f die S o u v erän itä t 
N euenburgs h a tte n  1707 alle e rk lä rt, die von den Corps 
und Gem. in  den Articles généraux fo rm ulierten  B edin
gungen anzunehm en. Der erste dieser A rtikel b e trifft 
die Religion und  verlang t u. a. auch, dass die p ro te s ta n 
tische Konfession allein zugelassen bleibe, m it A usnahm e 
der K irchgem . Le L anderon  und  Cressier, dass ferner 
die Classe im  Besitz aller ih rer R echte  und  F reiheiten  
bleiben solle, insbesondere des R echts au f die W ahl und 
die A bsetzung der P fa rrer, ausserdem , dass von den 
seit der R eform ation  säku larisierten  K irchengütern  
eine noch zu bestim m ende Sum m e erhoben und  zu 
religiösen Zwecken verw endet w erden solle. Diese 
B estim m ung verschaffte  der K irche eine Schenkung von 
100 000 Pfund , zah lbar in  25 Jah resb e träg en  von je  
4000 P fund , die ih r schon 1707 vom  neuen L andesherrn , 
dem  K önig von Preussen , zugesichert w urde. Die Ver
w altung  dieser Sum m e w urde einem  besondere  Organ, 
der Chambre économique, a n v e rtrau t. Mit den E in 
k ü n ften  dieser Sum m e, sowie m it grössern und  kleinern 
Schenkungen und  Zuw endungen des L andesherrn  konn
ten die Besoldungen der P fa rre r erhöh t w erden ; im m er
hin überstiegen diese 1848 durchschn ittlich  n ich t die 
Sum m e von 2000-2100 F r.

Der b ed eu tendste  Geistliche dieser Zeit w ar P fa rrer 
Jean  Frédéric  O stervald  (1663-1747) ; durch  seine rege 
T ätigkeit ü b te  er auch au f die nachfolgenden Geschicke 
der N euenburger K irche einen nachhaltigen  Einfluss 
aus. A uf verschiedenen Gebieten w ar er ein w ahrer 
R eform ator. E r veröffentlichte  u . a. 1702 seinen 
Catéchisme ou Instruction chrétienne, ein W erk, das bis in 
die siebziger Ja h re  des vorigen Ja h rh u n d e rts  in u n zäh 
ligen E xem plaren  v e rb re ite t w ar. E ine N euerung

O stervalds b e tra f  die W eihnachtsfeier. Diese w ar 1582 
aufgehoben w orden, weil sie « Anlass zu erschrecklichem  
A berglauben » bo t, w urde aber 1703 w ieder eingeführt, 
gleichzeitig m it der K arfre itags- und  A uffahrtsfeier. 
Von O stervald  s ta m m t auch  eine L iturgie, die, m it 
m ehr oder weniger b e träch tlich en  A bänderungen, bis 
heu te  fü r die N euenburger K irche offiziell geblieben ist. 
Verschiedenen A nregungen nachkom m end, m achte  sich 
O stervald  im  A lter von über 80 Ja h ren  an die R evision 
der Genfer Bibel. E r veröffentlichte  1744 eine neue 
A usgabe der Bibel, zw ar keine selbständige UebBe
setzung, ab er eine V erbesserung der schon b estehen
den. Diese version d ’Ostervald blieb m ehr als ein Ja h rh . 
lang im  verw iegenden G ebrauch der K irchen franzö
sischer Sprache ; noch h eu te  kom m en N eudrucke von 
ih r heraus.

Als P ie tisten  und  W iedertäu fer im  N euenburger L and 
ein Asyl such ten , w urden sie von der Glasse zuerst 
to leriert, doch bald  verlang te  diese ihre Ausweisung ; 
im m erhin  genossen sie ein gewisses W ohlw ollen seitens 
der R egierung und  besonders des L andesherrn , so dass 
schliesslich nach  zahlreichen M assregelungen viele von 
ihnen die E rlaubnis erh ielten , im  L ande zu b leiben. Die 
Classe erhob auch  E inspruch  gegen die N iederlassung 
der H errn h u te r in M ontm irail (1744) ; diese m ussten 
sich dam it begnügen, aus M ontm irail ein Asyl fü r die 
B rüder und  eine E rz iehungsansta lt zu schaffen. Mit der 
Zeit k am  es doch zur G ründung einiger kleiner herrn- 
hu terischer G em einden im  L ande. In  der 2. H älfte  des 
18. Ja h rh . erhoben sich neuen S tre itigkeiten . 1755 gab es 
wegen der von den G eistlichen auferlegten  öffentlichen 
B ussübungen M einungsverschiedenheiten zwischen der 
Classe und dem  S ta a ts ra t ; das G ericht der T ro is-É tats 
m ach te  dem  K onflik t durch A ufhebung dieser öffent
lichen Bussen ein E nde. 1758 begann eine Frage 
do k trin ä rer A rt, die G eister heftig  zu bewegen. Der 
P fa rrer von Les P on ts, F erd inand  Olivier P e titp ie rre , 
b eh au p te te  in seinen P red ig ten , die H öllenstrafen  seien 
n ich t ewig. Die Classe fo rderte  ihn  zur V orsicht auf 
und v e rsetz te  ihn  1759 nach  L a C haux de Fonds 
u n ter der V erpflichtung, diese neue Lehre n ich t w eiter 
zu predigen. P e titp ie rre  liess sich das aber n ich t ve r
b ieten , so dass der K am p f bald  einen sehr heftigen 
C harak ter annahm . P e titp ie rre  veröffentlichte eine 
Schrift : Apologie de mon m inistère ; seine P fa rrk inder 
verw endeten  sich zu seinen G unsten  beim  S ta a ts ra t  ; 
dieser em pfahl der Classe M ässigung. Der Classe w ar es 
aber vor allem  an der W ahrung  ih rer einheitlichen 
D oktrin  zu tu n  ; sie erk lä rte  also die P farrste lle  in 
La C haux de Fonds als v a k an t und  e rn ann te  den 
P fa rrer Louis B reguet an  Stelle P e titp ie rres . D er Gou
verneur w eigerte sich, diese W ahl zu b estä tig en  und 
w andte  sich an  Berlin. Die Classe ih rerseits  rief den 
S ta d tra t von N euenburg an, w elcher die übrigen 
Behörden zum  P ro te s t gegen den Beschluss des G ouver
neurs verein ig te . P e titp ie rre  w urde als P fa rre r abge
se tz t;  die S ta d t entzog ihm  und zweien seiner A nhänger, 
den beiden S ta a tsrä ten  J .  F . Chaillet und F erd inand  
O stervald, sogar das B ürgerrech t. L e tz te rer w ar der 
V erfasser einer Schrift : Considération pour les peuples 
de l ’État, die au f Befehl der Q uatre  M inistraux ve r
b ran n t w urde. F riedrich  IL  erte ilte  beiden P arte ien  
durch  ein R esk rip t vom  28. I. 1761 eine Rüge, doch 
d au erten  die U nruhen  noch bis in den März 1762. 
J .  J . R ousseau w ar 1762 vom  P fa rre r M ontm ollin von 
M ötiers zum  hl. A bendm ahl zugelassen worden, indem  
dieser annahm , R . habe  seine im  É m ile  ausgedrück
ten  M einungen aufgegeben. Als aber 1764 seine Let
tres écrites de la M ontagne  erschienen, die eine Be
stä rk u n g  der Profession de foi du vicaire savoyard 
b edeu teten , erhob sich ein scharfer W iderspruch. Das 
W erk w urde im  N euenburgerland v e rbo ten , R ousseau 
vor das K onsistorium  von M ötiers z itie rt. Die M it
glieder der Regierung, als A nhänger von R ousseaus 
Ideen, tra ten  fü r ihn ein, u n d  D uP eyrou  schrieb die 
Lettres de Goa. N ach der Abreise R ousseaus (1765) 
k eh rte  w ieder R uhe ins L and zurück. T ro tz  dieser 
Zwischenfälle sc h ritt  die K irche in den von O stervald 
vorgezeichneten B ahnen w eiter und  erlitt keine t ie f
greifenden A enderungen bis zu Beginn des 19. Ja h rh .
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Der ra tionalistischen  Bewegung der A ufklärungszeit 
h ie lt sie sich fern. Das w ar zum  gu ten  Teil das W erk 
H enri D avid  C haillets, eines b egab ten  L ite ra ten  und 
Predigers, der wie O stervald  durch  p riv a ten  U n te r
rich t grossen E influss au f die künftigen  M itglieder der 
G eistlichkeit ausüb te .

Die sog. E rw eckungsbew egung w ar von Genf ausge
gangen und  m ach te  sich von 1823 an  im  K t. N euenburg 
bem erkbar. Sie stiess au f energischen W iderstand , denn 
der Classe w aren religiöse S ep aratbestrebungen  zu
wider. Sie sprach  zunächst den ju n g en  P farrern , die 
der Bewegung sy m path isch  gegenüberstanden , sowie 
den kleinen V ersam m lungen, die sich b ildeten , eine 
Büge aus. Im m erh in  kam  es n ich t zu A bsetzungen vom  
P fa rram t ; es gelang den jungen  Geistlichen ziemlich 
schnell, ih ren  P la tz  in der V énérable Com pagnie ein
zunehm en und  deren in to le ran tes G ebahren zu m ildern. 
U n ter den G eistlichen, die zu dieser N euerung am  
m eisten be itrugen , sind vor allem  A bram  François 
P e ttave l, Frédéric  A uguste de P e titp ie rre  und  der 
D ekan Jam es D uP asqu ier zu erw ähnen. D ennoch ging 
die E rw eckungsbew egung n ich t ohne S törungen  v o rü 
ber. Die kleinen V ersam m lungen der « D issidenten » 
w urden von A nfang an  v e rbo ten  und  w aren A nfein
dungen ausgesetz t. Sie nahm en tro tzd em  an Zahl zu, 
genossen von 1832 an  infolge von V orschriften von B er
lin aus eine gewisse D uldung, organisierten  sich sogar 
in  Gem einden und  b ildeten  endlich eine K irche u n ter 
dem  N am en Église libre de Neuchâtel. Von 1852 an, in 
in welchem  J a h r  der Z iv ilstand eingeführt w urde, 
erfreute sich die freie K irche eines ruhigen Daseins. 
Als aber 1883 die H eilsarm ee nach  N euenburg  kam , 
zerfiel jene  w ieder in m ehrere R ich tungen . Die P a r
tei, die ihren  P rinzip ien  tre u  geblieben w ar, fusionierte  
einige Ja h re  sp ä ter m it der Eglise indépendante.

Bis 1833 b estan d  in  N euenburg  kein  organisierter 
T heologieunterricht. Die S tu d en ten  genossen den n icht j 
obligatorischen P riv a tu n te rric h t einiger P fa rre r ; es war 
ihnen auch  n ich t vorgeschrieben, frem de Akadem ien 
oder U niversitä ten  zu besuchen. Die Com pagnie des Pas- ! 
tours e rnann te  1833 zwei Professoren fü r den U n te rrich t 
in system atischer Theologie und Exegese, 1841 einen 
d ritte n  fü r den U n te rrich t in H om iletik  und K irchen
geschichte. Die K an d id a ten  (proposants) h a tte n  die 
Kurse zwei Ja h re  lang  zu besuchen und  h ierau f ihre 
S tudien  ausw ärts zu beendigen.

d) 1848-1873. Die R evolu tion  von 1848 w ar der 
A usgangspunkt einer w ichtigen A enderung im  K irchen
wesen. Die Classe w urde aufgehoben ; die G üter und 
E inkünfte  der K irche, m it A usnahm e der besondern 
Fonds der Geistlichen, gelangten  in  den Besitz des 
S taates, der dafür die Besoldungen der P fa rre r ü b er
nahm . E in Gesetz vom  1 .1. 1849 ordnete die Beziehungen 
zwischen K irche und S ta a t und se tz te  eine aus Laien und 
Pfarrern  zusam m engesetzte Synode zur geistlichen 
L eitung der K irche ein. Die P fa rrer w urden von den 
Kirchgenossen gew ählt, du rften  aber, solange es n ich t 
an  genügenden K and id a ten  fehlte, n u r aus denjenigen 
G eistlichen berufen w erden, die durch die Synode ins 
P fa rram t eingeführt w orden w aren. So w ar die E inheit 
der kirchlichen D oktrin  so gu t wie m öglich gew ähr
leistet. Die Classe sprach am  6. X II. 1848 ihre eigene 
Auflösung aus. Dass diese A enderungen sich ohne 
religiöse K äm pfe vollzogen, v e rd an k t m an  einsichtigen 
und gem ässigten M ännern, die dam als an der Spitze der 
Classe standen  : L. C. H enriod, Frédéric  Godet und bes. 
dem  D ekan D uP asquier. E nde 1868 w urde der religiöse 
Friede im  K an to n  p lötzlich durch  die Angriffe F erd i
nand  Buissons, des Professors der Philosophie an d e r 
Akadem ie, gegen den religiösen und m oralischen W ert 
des A lten  T estam entes, sowie durch  die in der Folge 
ausgelösten heftigen D iskussionen un terb rochen . Es 
kam  sehr schnell zu einem  e rb itte rten  K am pf zwischen 
den A nhängern des liberalen C hristentum s ohne Dogma 
und W underglauben und  den A nhängern  des positiven 
C hristen tum s, d. h. sozusagen allen neuenburgischen 
P farrern , u n te r  der A nführung von Frédéric  Godet. In  
La Chaux de Fonds w urde eine freie K irche gegründet ; 
der G ottesd ienst in derselben begann am  5. X II. 1869. 
Da die M einungsverschiedenheiten unüberb rü ck b ar

schienen, stellte  sich die Frage der T rennung  von 
K irche u n d  S ta a t. Vom Grossen R a t w urde am  17. X I. 
1869 ein B ericht des S ta a ts ra ts  angenom m en, der sich 
für die T rennung m it V erteilung der K irch en g ü ter u n te r  
den p ro tes tan tisch en  und  den katholischen K u ltu s a u s
sprach. Die frü h em , 1848 eingezogenen K irchengüter 
w aren ab er zu jen e r Zeit das grösste H indernis zu einer 
defin itiven Lösung der Frage. N ach dem  V ertrag  von 
Paris von 1857 durften  sie ih rer u rsprünglichen  B e
stim m ung n ich t en tfrem d e t w erden ; es w ar n ich t 
m öglich, eine Lösung zu finden. D urch den d eu tsch 
französischen K rieg 1870-1871 w urde die öffentliche 
A ufm erksam keit von den kirchlichen K äm pfen ab g e
lenk t, und  als die Frage 1872 w ieder aufgenom m en 
w urde, w ar in der H a ltu n g  der R egierungskreise eine 
be träch tliche  A enderung e ingetre ten . S ta t t  an  die 
T rennung  dach te  m an  je tz t  an  eine Revision des 
bestehenden K irchengesetzes. Das neue, von N um a 
Droz red ig ierte  Gesetz w urde am  20. v. 1873 an g e
nom m en. A rt. 12 dieses Gesetzes m ach te  der E in h e it 
der D oktrin  ein E nde, indem  beschlossen w urde, dass 
die Gewissensfreiheit der P fa rre r u n v erle tzb a r sei und 
dass ihnen kein Credo abverlan g t w erden dürfe. Der 
Synode nah m  m an die geistliche L eitung  der K irche weg 
und m achte  sie zu einer ausschliesslich ad m in istra tiv en  
Behörde. Das neue K irchengesetz stiess da ru m  au f den 
leb haftesten  W iderstand  aller V ertre te r des positiven 
C hristen tum s, die sich um  die 1871 gegründete  Union 
évangélique g ru pp ierten . E ine P e titio n  von 5094 B ürgern 
verlang te  die R evision von A rt. 71 der V erfassung, im 
Sinne der T rennung  von K irche und  S ta a t. Bei der 
A bstim m ung vom  14. ix . 1873 verw arf das Volk m it 
einer M ehrheit von 16 S tim m en bei 13 750 A bstim m en
den die R evision von A rt. 71, und  das Gesetz vom 
20. Mai t r a t  unverzüglich  in K ra ft. Die Folge w ar 
die G ründung einer vom  S ta a t unabhängigen  ev an 
gelischen K irche, der sich 24 am tierende P fa rrer, die 
drei Theologieprofessoren, 4 Diacono oder subsides und 
15 frühere P fa rre r und neu eingesegnete Geistliche 
anschlossen. Die bestehende theologische F a k u ltä t  
w urde be ibehalten  : von A nfang an  zählte  die u n a b 
hängige K irche 21 Pfarrgem . Der G ottesd ienst der U n a b 
hängigen begann am  9. N o v .; die K irchenverfassung 
w urde am  1 2 .-1 5 . i. 1874 angenom m en. Im  Frühling  
1874 w urde eine na tionale  theologische F a k u ltä t  gegrün
d e t und  der A kadem ie angegliedert.

c) 1874 bis zur Gegenwart. Seit 1874 leb ten  die 
beiden K irchen, die na tiona le  und  die unabhängige, 
Seite an  Seite. A nfänglich u n terh ie lten  sie sozusagen 
keine gegenseitigen Beziehungen, m it A usnahm e der 
Société pasto rale  ; doch kam  es nach  und  nach  zu einer 
A nnäherung. 1906-1907 droh te  es zu einer T rübung  der 
V erhältnisse zu kom m en, als die Bewegung zu G unsten 
der T rennung  von K irche und S ta a t w ieder einsetzte. 
Diese T rennung  w urde der V olksabstim m ung u n te r 
b re ite t und  am  20. i. 1907 von 15 094 S tim m en gegen 
8412 abgelehn t. E in. Versuch zur Fusion der beiden 
K irchen füh rte  zu langen U n te rhand lungen  in den 
Ja h ren  1909-1922 ; doch w urde n ich ts daraus.
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Boyve : Annales. — C ham brier : H ist, de Neuchâtel. — 
Matite : H ist, de la seigneurie de Valangin. — La visite  
des églises du diocèse de Lausanne en 1412-1417 (in 
M D B , 2. Serie, X I) — Visite diocésaine des églises du 
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3. Andere Konfessionen. Le L anderon und  Cressier 
w aren die einzigen K irchgem ., die katho lisch  blieben. 
Sie gehörten  auch in der Folge zum  B istum  L au san n e ,
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ausgenom m en in der R egicrungszeit B erth iers, wo m an  i 
sie zur Diözese Besançon rechnete . Die Articles généraux \ 
von 1707 h a tte n  in religiöser H insich t die in der ' 
R eform ation geschaffene Lage be ibehalten , ebenso das 
Verbot fü r K atho liken , sich in p ro tes tan tisch en  L anden 
niederzulassen, und um gekehrt. Die V erfassung von 
1814 prok lam ierte  die freie A usübung der beiden R eli
gionen und hob das übrigens n ich t m ehr eingehaltene 
V erbot auf. Zahlreiche K atho liken  ausw ärtiger H er
k unft h a tte n  sich nach  und nach  in verschiedenen 
Teilen des K ts. niedergelassen ; im  Laufe des 19.
J a h rh . k am  es zur G ründung m ehrerer k a th o li
scher K irchgem .

in  N euenburg w urde 1806 fü r die französi
schen B esa tzungstruppen  der katho lische K u ltu s 
wieder in der S tiftsk irche abgehalten  N ach ihrem  
Abzug w urde diese K irche den P ro te s tan ten  zu
rückgegeben, doch w urde die Messe im m er noch 
vom  P fa rre r von Cressier in  einem Vorsaal des 
Schlosses gelesen, hierauf, seit der G ründung des 
Spitales P ourta lès, in der K apelle dieser A n
s ta lt  Der Bischof von L ausanne sand te  1815 
den P fa rrer J .  Aebischer nach  N euenburg , der 
sp ä ter zum  D ekan e rn an n t w urde und  1827 die 
katholische K apelle bauen liess. 1844 w urde eine 
katho lische Schule eröffnet. Die gegenw ärtige 
katholische K irche d a tie rt  von 1906. Zu den 
K irchgem . Le L anderon und Cressier gesellte 
sich noch vor N euenburg Le C erneux-Péquignot, 
das, 1814 von F ran k reich  abgelöst, zum  K t. 
N euenburg  gekom m en w ar. Es u n te rs ta n d  dem 
B istum  B esançon, kam  aber 1819 auch  zum  Bis
tu m  L ausanne und  w urde 1920 eine eigene 
K irchgem . In  La Chaux de Fonds erh ielten  die 
K atho liken  1835 die E rlaubn is zum  Bau einer 
K apelle ; sie w urde 1841 eingew eiht. Der P farrer 
versah  auch  Le L o d e, wo 1861 eine Kapelle 
g eb au t worden w ar. Als es zur A b trennung  der 
Chris tkatho lischen  kam , b ek an n te  sich die 
K irchgem . von La C haux de Fonds zu dieser 
Bewegung und  h ielt sich se ither einen P farrer 
dieser K onfession. Im m erh in  blieb eine röm isch- 
katholische M inderheit, die 1877 eine eigene 
Kapelle b au te  und  1894als K irchgem . an erk an n t 
w urde. 1927 b au te  sie eine K irche. Die K irch 
gem . Le Locle, m it Les B renets, d a tie rt von 
1861, diejenige vom  T rav ersta l, m it Sitz in 
F leurier, von 1865. Der P fa rre r von N euenburg 
v ersah  ebenfalls das Val de R uz ; 1852 w urde 
in Fonta ines eine Kapelle gebau t. 1873 ein von 
N euenburg abhängiges V ikaria t fü r das Val de 
Ruz geschahen  und  dieses 1880 in eine selb
ständ ige K irchgem . um gew andelt. N ach dem  Bau 
einer Kirche in Cernier (1909) w urde auch  der 
Sitz der K irchgem . do rth in  verlegt. Im  Bez.
Boudry w urde der katholische G ottesd ienst 1871 
für die In te rn ie rten  der B ourbakiarm ee einge
füh rt. Seither blieb er bestehen . Z uerst w urde 
er vom  katholischen P fa rrer von N euenburg  in der K a 
serne, dann im Schulhaus Colombier abgehalten . Eine 
freie K atholikenverein igung des Bez. B oudry  w urde 
1882 gegründet. 1883 b au te  sie in Colombier eine K a 
pelle ; dieser O rt w urde 1884 Sitz der katholischen 
Kirchgem .

Das K irchgesetz von 1873 verle ih t der p ro te s ta n 
tischen wie der katholischen Konfession die gleichen 
R echte und gew ährt beiden ih ren  A nteil an den K ir
chengütern , sorgt also fü r die A usrich tung  der Besol
dungen der P fa rrer beider B ekenntnisse durch  den 
S taa t. Dieses Gesetz schreib t ferner vor, dass auch die 
israelitische K irchgem . d a rau f A nrech t habe, wenn sie 
die im Gesetz en th a lten en  V orschriften annehm e. 
Ju d en  w erden im  N euenburger L and  im  M itte la lter bis 
1476 erw ähnt ; sie erscheinen 1767 wieder, doch w urde 
ihre N iederlassung bis 1865 durch  verseti. U m stände 
gehem m t. Im m erh in  k am  es zur G ründung einer 
israelitischen K irchgem . in L a Chaux de Fonds. 1844 
erhielten  die Ju d en  von der R egierung stillschweigend 
die E rlaubnis, ihren  K u ltu s auszuüben ; diesen sicherte 
1848 ausdrück lich  eine V erfassungsbestim m ung zu. 1853

erhie lten  die Ju d e n  die E rlaubn is zum  B au einer 
Synagoge in L a C haux de Fonds, 1872 zur E in rich tu n g  
eines eigenen Friedhofes in Les É p la tu res. Bis heu te  
w urde von dieser Israelit. K irchgem . die A nw endung 
der B estim m ungen des Gesetzes von 1873 nicht, v e r
langt.

Bibliographie. B u ll, du Grand Conseil. —  Je u n e t : 
L ’Église catholique dans le canton de Neuchâtel (in 
É tr. neuch. V). —  J .  T ercier : La paroisse catholique de

Neuchâtel. — E. Q uartier-la-T en te  : Le G. de Neuchâtel,
1. Serie, I I , p. 89. —  A. N ordm ann : Les J u ifs  clans le 
pays de Neuchâtel (in A IN  1922-1923). [L. M .j

B. A r c h i t e k t u r  u n d  K u n s t . Die röm ische K u ltu r 
h a t wenig Spuren h in terlassen . Als sp ä te r  die höher 
gelegenen T äler des Landes sich zu bevölkern begannen, 
passte sich die A rch itek tu r dem Boden und  dem  K lim a 
an. Das typ ische H aus des H och ju ra  ist sehr einfach 
gebau t und  durch  ein grosses, zweiseitiges D ach und 
wenige enge T ür- und Fensteröffnungen gekennzeichnet. 
Zwischen dem See und der Berggegend sind die H äuser 
aus gelbem  N euenburgerste in  gebau t, der der Gegend 
ihren besondern  A usdruck g ib t. Infolge seiner feinen 
und w ette rbeständ igen  K örnung  sind zahlreiche a rch i
tektonische Motive e rhalten  geblieben, m it denen sich 
vom 15.-17. Ja h rh . die kleinen H errensitze  u n d  auch 
einfache B ürgerhäuser schm ückten  (A uvernier, Gor- 
celles, N euenburg, S t. Blaise, Cressier. Le Landeron). 
In  Neu en bürg  sind die w ichtigsten kirchlichen und 
weltliche G ebäude: die S tiftsk irche (12. Ja h rh .) , re s ta u 
riert 1870 ; doch h a t sie ihre a lte  S ilhouette  verloren ; 
die Regalissima sedes (12. Ja h rb .) , vom  Schloss einge

N e u e n b u r g .  K e n o t a p h  d e r  G ra fe n  v o n  N e u e n b u r g  in  d e r  K o l le g ia tk i r c h e .
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schlossen, en th ä lt in te ressan te  Teile ziviler A rch itek tu r 
rom anischen S tils; die H allen, 1569-1575 (von L au ren t 
P erro t) ; das H otel D uP eyrou  1764-1770 (E rasm e 
R itte r) ; das R a th au s , 1784-1790 (P . A. Paris) ; das 
G ym nasium , 1828-1835 (Fröhlicher). Zu erw ähnen sind 
auch  einige vornehm e P riv a th äu se r vom  E nde des 
18. bis zum  Beginn des 19. Ja h rh . In  N euenburg gab es 
im  19. Ja h rh . zahlreiche und gu te  A rch itek ten . Von 
ihnen stam m en u. a. in N euenburg  : das T erreaux- 
schulhaus, 1851-1853 (H . R ychner), das Schulhaus de la 
Prom enade, 1865-1868 (Ls. Perrier) ; die K irche von 
dressier, 1873-1875 (P . de P u ry , A. Mayor) ; in La 
C haux de Fonds : die K irche de l ’Abeille, 1904 (Ls. 
R en tie r) ; der B ahnhof 1905 (Prince und Béguin, die 
m it L averriere das neue B undesgerichtsgebäude in  L au 
sanne g eb au t haben). G egenw ärtig ziehen die B auten  
des N euenburger A rch itek ten  Le Corbusier (Jeannere t) 
durch  ihre kühne, au f jeden  überkom m enen Stil ve r
zichtende A uffassung die allgemeine A ufm erksam keit 
au f sich. W as die schönen K ünste  anbetrifft, w urden sie 
gewiss von den Grafen von N euenburg  gepflegt, aber 
das Volk ve rh ie lt sich ihnen gegenüber gleichgültig. Mit 
A usnahm e der B ildhauerei fassen die K ünste  erst im
18. Ja h rh . festen  Boden. Das G rabdenkm al der Grafen 
(1372) in der S tiftsk irche von N euenburg  (15 Figuren , 
wovon drei aus dem  15. Jah rh .) ist das w ichtigste b este 
hende b ildhauerische K unstw erk . W enn es auch  ver
s tüm m elt und  re s tau rie rt w urde, verd ien t es doch noch 
je tz t  das allgem eine In teresse . Ferner sind zu erwähnen 
die m it S ta tu en  geschm ückten  B runnen aus dem
16. Ja h rh . in N euenburg  (L auren t P e rro t), Grassier, 
Le L anderon und  einige D enkm äler jüngeren  U rsprungs, 
wie diejenigen von P u rry , von D avid d ’Angers, und 
Farei, von Gh. Ignei. Zu den angesehensten B ildhauern 
der G egenw art zählen Ch. L ’E p la tte n ie r  (D enkm al der 
R epublik  in La C haux de Fonds und die Schildw ache in 
Les Rangiers) und Paolo R öthlisberger. Nach der E in 
führung  der U hrm acherei erscheinen zahlreiche be
rü h m te  M edailleure, G raveure und  Maler. U n te r den 
ersteren  sind zu nennen : Sam uel L am belet, 1663-1727 i 
J .  P . Droz, 1746-1823 ; H . F . B ran d t, 1789-1845, sowie 
in neuester Zeit F . L andry , 1842-1927, der Schöpfer 
des Schweiz. G oldstücks, ferner H . H uguenin , 1879- 
1920. U n te r den G raveuren  erw ähnen w ir : im  18. Ja h rh .
B. A. Nicolet, 1743-1807, A bram  G irardet, 1764-1823 
und seine B rüder ; im  19. Ja h rh . Ch. S. G irardet, 1780- 
1863 ; F . F ö rste r, 1790-1872 ; P au l G irardet, 1821- 
1893 ; F . F lorian  (Rognon), 1858-1926. H eute  wird diese 
K u n s t weniger m ehr betrieben , is t ab er im m er noch 
vo rte ilh aft v e rtre ten  durch  den Maler und G raveur 
E d. Bille. Der P o rträ tm a le r J .  P . P reudhom m e, 1732- 
1795, ist einer der ersten  b ek an n ten  V ertre te r dieser 
K u n st ; aber besonders reich is t das 19. Ja h rh . an be
rü h m ten  M alern ; Leopold R obert, 1794-1835, zeichnet 
sich besonders in Ita lien  aus ; u n te r  dem  Einfluss von 
Max. de M euron, 1785-1871, w ird N euenburg  zu einer 
w ahren K u n s ts tä tte , wo eine Reihe von Malern sich 
w eith in  b ek an n t m achen. U n te r ihren  zahlreichen 
w ürdigen N achfolgern seien gen an n t : Aurele R obert, 
1805-1871, Léon B erthoud , 1822-1892, A. de Meuron, 
1823-1897, G ustave Jean n ere t, 1842-1927, Paul R obert, 
1851-1923, Ls. de M euron, Th. R o b ert, Ch. H u m bert. 
D urch die G ründung der Société des am is des a rts  (1842) 
u nd  das E n ts teh en  der K unstm useen  von N euenburg, 
La Chaux de Fonds und  Le Locle sind die K ünstler 
m ächtig  gefördert worden.

Vergl. M N  von 1864 an. — L. R e u tte r  : Fragments 
d’architecture neuchâteloise. — M. Boy de la T our : La 
gravure neuchâteloise. —  S K L .  [E.]

C. L i t e r a t u r . M ittelalter bis IS . Jahrh. Vom geistigen 
Leben N euenburgs w ährend des M itte lalters ist fast 
nich ts b ek an n t, weil kein literarisches D okum ent erhal
ten  geblieben ist, wenigstens keines in  französischer 
Sprache. Die L ieder des M innesingers R udolf von Fenis- 
N euenburg (w ahrsch. G raf R udolf I I .  von N euenburg, 
E nde des 12. Ja h rh .)  sind deutsch  geschrieben (s. E. 
B aidinger : R . v. N .). Die berühm te, von Michelet 
bew underte  Chronique des Chanoines is t als apokryph  
erk an n t worden ; ihre literarischen Vorzüge gehören dem 
18., n ich t dem  15. Ja h rh . an. Das In v e n ta r  der B ibliothek

der G rafen von N euenburg im  15. Ja h rh . (M N  1922), 
sowie einige ih rer Briefe bezeugen, dass sie B ücherlieb
h ab er w aren. Lateinische und  französische G edichte, 
die in N o taria tsreg iste rn  gefunden worden sind, zeugen 
vom  Sinn der B ürger fü r die D ich tung  (M N  1922). Ein 
stä rkeres Geistesleben wird aber erst von der R efor
m ation  an  sich tbar. N euenburg w ar 1533-1535 der 
erste  D ruckort des neuen G laubens. P ierre  de V ingle 
d ru ck te  h ier u . a. den Somm aire  von Farei, die erste  in 
französischer Sprache geschriebene D arlegung des evan
gelischen B ekenntnisses, sowie die Bibel von O livétan 
D am als en ts tan d  die « B iblio thèque des pasteu rs  ». 
M athurin  Cordier b ildete  1538-1545 die Jugend  « p a r  
l’élégance des le ttre s  », und  P fa rre r Blaise H ory , ohne 
Zweifel dessen Schüler, zeichnete sich in seinen Versen 
durch  Geschm eidigkeit und V ielseitigkeit des R h y th m u s 
aus ; er s teh t ersichtlich u n te r  dem  Einfluss der K ü n s t
ler der « Pléiade » und  ist der erste  eigentliche neuen
burgische D ichter.

17. und 18. Jahrh. Das 17. Ja h rh . w ar u n fru ch tb a r. 
Louis B reguet (1678-1742), der Sohn eines R efugianten 
aus Nîmes, g ründete  1732 die Z eitschrift Mercure suisse  
oder Journal helvétique und u n te rh ie lt Beziehungen zu 
den be rü h m testen  G elehrten seiner Zeit, doch besass er 
m ehr w issenschaftlichen als literarischen  E influss. Les 
Am usem ents des bains de Bade, von D. F r. de M erveil
leux (1739), ein ziem lich satirisches Bild Schweiz. S itten , 
sind das einzige W erk, das in der 1. Llälfte des 18. Ja h rh . 
als L ite ra tu rw erk  gelten kann . Das U ebergew icht der 
Theologie und der R echtsw issenschaft jen e r Zeit 
kann in den N am en Fréd . O stervald (1663-1747) 
und E m er de V atte l (1714-1767) zusam m en gefasst w er
den. Le droit des gens des le tz te ren  w urde in fast alle 
europäische Sprachen ü b erse tz t (N euauflage noch 
1916). D er Catéchisme O stervalds und dessen B ibel
übersetzung  m ach ten  seinen N am en in allen, p ro te 
stan tischen  L ändern  b ek an n t und w aren von tiefem  E in 
fluss au f die religiöse G eistesrichtung der N euenburger.

Der A ufen thalt B eats von M uralt in  Colombier (1701- 
1749), des Verfassers der Lettres sur les A ng la is et les F ra n 
çais, h a tte  keinen E influss au f die neuenburgische L ite
ra tu r .  Anders w irk te der A u fen th alt R ousseaus im T ra 
v ersta l (1762-1765) und  sp ä ter der der M me de C harrière, 
der V erfasserin von Caliste und der Lettres neuchâteloises. 
E n ts tan d en  auch u n te r dem  Einfluss dieser beiden keine 
nennensw erten  W erke, so w urden doch w enigstens die 
G eister angeregt und  der Geschm ack an der L ite ra tu r  
entw ickelt. Die gegen 1765 von P fa rrer J .  B. B ertrand  
und  V enner O stervald  gegründete typograph ische Ge
sellschaft bete ilig te  sich hervorragend  an der V eröffent
lichung der Encyclopédie von D iderot und  d ’A lem bert 
und  spielte in der philosophischen P ro p aganda  eine sehr 
bedeutende Rolle. Aus dieser D ruckerei gingen das 
Système de la Nature  des B arons von H olbach (1771) und 
zahlreiche andere, fälschlicherweise aus London oder 
A m sterdam  d a tie rte  W erke hervor. U n te r der R ed ak 
tion des P farrers D. H . Chaillet, eines originellen 
Geistes und  anziehenden K ritikers, nah m  das Journal 
helvétique von 1779 an  einen ziem lich glänzenden 
Aufschwung. E ndlich  fand die Poesie gegen E nde des 
18. Ja h rh . in César d ’Ivernois und seinen Gedichten 
einen geistreichen V ertre ter. 1794 w urde die S ta d t
b ib lio thek  gegründet ; der darin  aufbew ahrte  und  von 
D uP eyrou  h in terlassene « fonds R ousseau » is t ih r 
w ertvo llste r B estandteil.

19. und  20. Jahrh. Mit A usnahm e des D ichters J . de 
Sandoz-Travers, des Verfassers des Cabaret de Brot, 
is t in der 1. H älfte  des 19. Ja h rh . ein einziger lite ra 
rischer Nam e zu erw ähnen : E . H . Gaullieur, ein emsiger 
Publizist und  G eschichtschreiber der westschweiz. L ite 
ra tu r . Die 1841 gegründete, sp ä te r  zur U n iv ersitä t 
ausgebaute  A kadem ie w urde ein M itte lpunk t des 
geistigen Lebens. Doch w irk te  sie sich zunächst h a u p t
sächlich au f w issenschaftlichem  Gebiet und  in h is to 
rischen S tudien  aus. Der H a u p tv e r tre te r  der Theologie 
w ar F réd . G odet (1812-1900) ; m ehrere seiner W erke 
wurden in sechs oder sieben Sprachen überse tz t. F réd . 
de R ougem ont, ein sehr v ielseitiger Schriftste ller, ve r
öffentlichte g länzende, allerdings h eu te  vergessene W er
ke. Von 1850 an, n im m t die L ite ra tu r  einen lebhafteren
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A ufschw ung. Die Revue suisse  e rschein t 1846-1868 in 
N euenburg . Charles B erthoud , ein M ann von u m fas
sender literarischer B ildung, w ar M itarbe ite r am  Dic
tionnaire de la langue française. F ritz  B erthoud  veröffent
lichte E rzäh lungen  und B eschreibungen : Sur la M on
tagne (1865-1872) Félix B ovet (1824-1903), der V erfasser 
von Voyage en Terre Sainte, w ar einer der geistvollsten  
und feinsten  K öpfe der W estschw eiz. Die erzählende L i
te ra tu r  s tan d  in schöner B lüte. V olksschriftsteller und 
R o m and ich ter schöpften  ihren  Stoff aus der V ergangen
heit und den lokalen G ebräuchen : Louis F av re  veröff
en tlich te  seine Nouvelles jurassiennes  (1870); 0 .  H ugue- 
nin , D r. A. C hâtelain u n d  T. Combe t ra te n  in seine Spu
ren. Aug. Bachelin (1830-1890) w ar sowohl ein k ra ft
voller S chriftste ller als auch M aler und  A rchäolog; sein 
H au p tw erk  is t Jean Louis. A. R ibaux  liess in Avenches 
h istorische D ram en aufführen. Léo Bachelin, D ichter 
und K u n s tsch riftste ller, und W . R itte r , K u n s tk ritik e r 
und R o m and ich ter, fallen durch  s ta rk  exotische Tendenz 
auf. Philippe G odet (1850-1922), der V erfasser der H is
toire littéraire de la Suisse française  und  B iograph der 
M me de Charri'ere, h a t  jedoch  durch  seine vielseitige 
T ätig k eit als D ichter, H isto riker, Professor, V ortrags
redner und  besonders als K ritik e r im  literarischen  Leben 
der W estschw eiz die bedeu ten d ste  Stelle eingenom m en 
und den grössten  E influss ausgeüb t. E r w ar (nach 
P . K ohler), obwohl U r-N euenburger, der re inste  Ver
tre te r  der französischen Sprache u n te r  den welschen 
Schriftste llern . Die m eisten  Späteren  sind seine Schüler, 
so Alice de C ham brier (f  1882), deren G edichte bis nach 
D eutsch land , E ngland und  H olland v e rb re ite t w aren ; 
Alfred L om bard , L ite ra tu rh is to rik e r ; C harly Clerc, 
D ich ter und  K ritiker, der viel zu r besseren K enntn is 
der deutschschw eiz. Schriftste ller in der W estschweiz 
beigetragen h a t  ; P ierre  Grellet, Jo u rn a lis t und Schil- 
derer vergangener Zeiten ; P ierre  Je a n n e t (f  1920), 
der in N euenburg seltene T ypus eines M ystikers ; Léon 
B opp, Je a n  P au l Z im m erm ann und m ehrere andere 
D ich ter und R om anschriftstelle r der Ju rab erg e  und  des 
Seegeländes. Zu erw ähnen noch besonders F réd . Sauser 
(* in La Chaux de Fonds), der sich u n te r  dem N am en 
Biaise C endrars in der jungfranzösischen L ite ra tu r  aus
gezeichnet h a t.  A uf dem  G ebiet der Psychologie und  der 
Pädagogik  sind noch zu nennen : P ierre  B ovet, D irek tor 
des In s t i tu t  J .  J .  R ousseau in  Genf, und  Je a n  P iaget. 
Die T alente  der jungen  S chriftste llergeneration  kom m en 
in der Z eitschrift Les Voix  (1919-1920) und in der 
Sam m lung Neuchâtel (1928) zum  A usdruck. In  N euen
burg  w urde 1928 die Nouvelle Semaine artistique et litté
raire gegründet. —  Vergl. ausser den erw ähnten  N a
m en P h . G odet : Hist, littéraire. — V. Rossel : H ist 
littéraire. — P. K ö h ler: La littér. d ’aujourd’hu i dans la 
Suisse française. — Biogr. neuchât. — Poètes neuchâte- 
lois, Anthologie (1879). — Pages neuchûteloises, ree. par 
Ph . Godet.

Das neuenburgische P a to is is t im  L auf des 19. Jah rh . 
verschw unden ; u n te r  den L ebenden g ib t es n u r noch 
wenige a lte  L eute, die es verstehen . Die ä lte sten  erhal
tenen  m undartlichen  D enkm äler (L ieder, E rzählungen, 
sa tirische Verse usw.) reichen in das 18. Ja h rh . zurück. 
F ü r die Lexikographie b ieten  ab er die m ittela lterlichen  
P ergam en te  eine noch frühere  Quelle. In  N euenburg 
w erden diese D ialektforschungen m it grossem  Eifer 
be trieben . L. G auchat u n te rn ah m  1897 die H erausgabe 
des Glossaire des patois de la Suisse romande ; ihm  und 
J .  J e a n ja q u e t v e rd an k t m an  die Bibliographie lin g u is
tique de la Suisse romande, ein analy tisches In v en ta r  
aller M aterialien des Glossaire, das in N euenburg 
veröffentlicht w ird . Es d a rf  gesagt w erden, dass der 
Anteil der N euenburger an  diesem  grossen W erk von 
ganz besonderer B edeutung  ist. W . P ie rreh u m b ert 
veröffentlichte 1926 ein Diet, du parler neuchätelois et 
suisse romand.

D. W i s s e n s c h a f t . Infolge des Fehlens einer höhern 
L eh ran sta lt k onn te  sich in N euenburg die W issenschaft 
erst sp ä t en tfa lten . Die e rsten  vorkom m enden bek an n 
ten  G elehrten sind entw eder N euenburger, die ihre Bil
dung ausserhalb  der engern H eim at erworben haben , oder 
L andesfrem de. W ohl die erste E rscheinung au f wissen
schaftlichem  Gebiet fä llt in die Zeit des W iederaufb lü

hens der B uchdruckerei, die bereits zur R eform ations
zeit N euenburg  einige Ja h re  lang b ek an n t gem acht h a tte . 
D avid François de M erveilleux, H au p tm an n -In g en ieu r 
in frem den D iensten , veröffentlichte  1694 in  N euenburg  
Parfaite introduction à la géographie universelle, sowie 
eine K arte  des F ü rs ten tu m s. Diese erlebte im Laufe des 
18. Ja h rh . verschiedene N euauflagen. Die A n k u n ft von 
Louis B ourguet, Sohn eines nach  Z ürich gezogenen 
französischen R efug ian ten , b ilde te  den A nfang einer 
w issenschaftlichen Periode, die bis gegen E nde des 
18. Ja h rh . dau erte . N ach versch . Reisen im  A usland 
g ründete  B ourguet in N euenburg  1732 den Mercure 
suisse. 1731 w ar er in N euenburg zum  Professor der 
Philosophie und  der M athem atik  e rn an n t w orden, was 
den Versuch der E inführung  eines höhern  U n te rich ts  
bed eu te te . U m  B ourguet scharten  sich B o tan iker und 
Geologen, so L au ren t Garcin, ebenfalls ein R éfug ian t, 
korrespondierendes Mitglied der A cadém ie des sciences 
de Paris ; Je a n  A ntoine D T vernois, Mitglied der A ka
demie von St. P e tersb u rg  ; P ierre  C artier, P fa rre r in 
La Chaux du Milieu, der die B ild tafeln  zum  Traité des 
petrißcations von B ourguet schuf ; A braham  Gagnebin, 
von L a F errière , A rzt, B o tan iker und  Geolog. Die 
B otan iker legten  versch. H erbarien  an, veröffentlichten  
aber wenig. Die bo tanische W issenschaft kam  noch zu 
grösserem  A nsehen, als J .  J .  R ousseau w ährend  seines 
A ufen thaltes in Mo tiers anting , in B egleitung seiner 
neuenburgischen F reunde die Berge zu durchstreifen .

Zu Beginn des 19. Ja h rh . w irk te  in N euenburg  der 
B otan iker Je a n  Frédéric  Chaillet (1747-1839), ein 
früherer Offizier, F reund  Aug. P yram e de Candolles. In 
Les P on ts de M artel hin terliessen  die E m ailm aler V ater 
und Sohn Benoît A lbum s m it D arstellungen von Vögeln 
und Pflanzen. Chaillet sollte noch die E n tfa ltu n g  einer 
g länzenden w issenschaftlichen Bewegung erleben, die 
ih ren  U rsprung  dem  Zusam m entreffen einiger ve r
d ien ter N a tu rh is to rik er v e rd an k te . Die S ta d t eröffnete 
1831 einen na turw issenschaftlichen  U n te rrich t ; ein 
L ehrstuh l der Physik  w urde geschaffen und  H enri 
Ladam e an v e r tra u t ; den U n te rrich t in der M athem a
tik erte ilte  H enri de Joan is. Drei Ja h re  sp ä ter w urde 
Louis Agassiz zum  Professor der N aturgesch ich te  
ernan n t. Die E röffnung der A kadem ie (1841) w ar die 
K rönung dieser natu rw issenschaftlichen  L ehrtä tig k e it. 
An der Spitze der Bewegung stand  Agassiz, der au f 
A nregung von Louis Coulon schon 1832 berufen worden 
war. N ach seinem  V orbilde w irk ten  seine Kollegen. Als 
M itarbeiter k o nn te  er E d. Desor, C. Vogt, A. Gressly, 
A rnold G uyot u . a. gewinnen. Mit ihnen w idm ete er sich 
der G letscherkunde und schloss sich dabei der Theorie 
von Venetz und  C harpen tier an. H ervorragende P u b li
kationen  sind u. a. seine Recherches sur les poissons 
fossiles und  seine H ist, naturelle des poissons d ’eau 
douce, ferner seine S tud ien  über die Échinodermes (zus. 
m it E d . Desor). In  diesem  Kreise und  u n te r  M itarbeit 
jü n g ere r G elehrten g ründete  P au l Louis Coulon 1832 
die Société des sciences natu re lles de N euchâtel. F ü n f 
Jah re  lang  w ar er deren P räsid en t ; au f ihn  folgte sein 
Sohn Louis Coulon, der die Gesellschaft bis 1890 leite te . 
Aber d am it w ar die persönliche A rbeit dieser beiden 
Gelehrten n ich t erschöpft. P . L. Coulon legte von 1818 
an die naturw issenschaftlichen  Sam m lungen an, die zum 
G rundstock des N euenburger Museums w urden. Sein 
Sohn w idm ete einen gu ten  Teil seines Lebens der Ver
m ehrung und der K lassierung der Sam m lungen. A uf 
einem ändern  Gebiet erw arb sich der T opograph Jean  
Frédéric O stervald , der Schöpfer einer K a rte  des 
F ü rs ten tu m s (1806), ein berech tig tes A nsehen. D urch 
den W egzug von Agassiz nach  A m erika (1846), die 
A ufhebung der Akadem ie (1848) und den Wegzug- 
einiger ih rer Professoren e rlitt das w issenschaftliche 
Leben sta rke  B e in träch tig u n g . W ie Agassiz gingen 
François de P u ry , É d. Desor, Arnold G uyot und  Léo 
L esquereux nach A m erika ; der letz tere  zeichnete sich 
in den V ereinigten S taa ten  als Paläon to log  aus. Doch 
blieben noch m ehrere G elehrte im  Lande, so Charles 
H enri Godet, der Verfasser der Flore du Jura  ; Gélestin 
Nicolet in L a Chaux de Fonds, Geolog und B otaniker. 
É d. Desor k eh rte  1852 nach N euenburg  zurück und 
w irkte als Professor an den « A uditoires », bis die zweite
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Akadem ie eröffnet w urde. A uf seinem  L andsitz  in Com- 
be-V arin tra fen  sich zahlreiche b e rühm te  G elehrte. Das 
w issenschaftliche Leben nahm  u n te r  seinem  und  dem Ein- 
lluss anderer G elehrten wie A dolphe H irsch, Louis Favre  
und Louis Guillaum e einen neuen A ufschw ung. Der Ha
meau de Sap in , das Organ des Club Ju rassien , veröf
fen tlich te  w issenschaftliche A rbeiten  versch. ju n g er Ge
lehrter. Die B otan ik  s tan d  im m er in hohem  Ansehen 
und w urde besonders von Dr. P au l M ortier, dem  V erfas
ser einer Flore analytique de la Suisse, von Prof. F ritz  
T rip  e t und  anderen  gefördert. Zahlreiche G elehrte be
schäftig ten  sich m it dem  geologischen S tud ium  des 
Ju ra  und  der G letscher ; u n te r  den N euenburgern  sind 
in dieser Beziehung A uguste Jacca rd , ein A u tod idak t, 
der Professor an  der A kadem ie w urde, sowie Léon Du- 
Pasqu ier zu nennen. H ans Schard t w ar Professor der 
Geologie an  der Akadem ie, dann  in Zürich. Sein N ach
folger is t Ém ile A rgand, dem  N euenburg  die Schaffung 
eines geologischen In s t i tu ts  (1917) zu verdanken  h a t.

Die Mémoires und das B ulletin  der natu rw issenschafl- 
lichen Gesellschaft e rlau b ten  vielen jungen  G elehrten, 
ihre w ertvollen A rbeiten  zu veröffentlichen. A uf die 
A nregung von Charles K napp  w urde 1880 die geo
graphische Gesellschaft gegründet, die ein geschätztes 
Bulletin  veröffentlichte. K napp  le ite te  1900-1910 mil 
V ictor A ttin g er und  Maurice Borei das Geographische 
Lexikon der Schweiz.

Der U hrm acherkunst und der dam it verbundenen 
genauen Zeitm essung haben  die N euenburger seit dem
18. Ja h rh . eine besondere A ufm erksam keit gew idm et. 
H ierin  ta te n  sich ausgezeichnete M echaniker und U h r
m acher hervor U n te r den ersteren  sind die Jaq u e t-  
Droz, V ater und  Sohn, die Schöpfer b e rü h m ter A uto
m aten , u n te r  den le tz tem  F erd inand  B erthoud  und 
A bram  Louis B reguet zu nennen. Die P räzisionsuhr
m acherkunst h a t seiner Anregung grosse F o rtsch ritte  zu 
verdanken . Charles E douard  Guillaum e, D irek to r des 
Bureau des longitudes in Sèvres, tru g  durch  seine 
E ntdeckungen  zur Lösung verschiedener Fragen  in der 
C hronom etrie bei. 1858 w urde das O bservatorium  ge
g ründet ; 1921 ein L abora to rium  fü r Forschungen auf 
dem  Gebiet der U hrm acherkunst, das der U n iversitä t 
N euenburg angeschlossen w urde. —  Vergl. die be tr. 
Nam en, ferner M. de T ribolet : Le mouvement scienti
fique à Neuchâtel au X I X e s. —  A. P e titp ie rre  : La 
première académie de Neuchâtel. —  H ist, de l ’instruction  
publique dans le C. de Neuchâtel. — L ’Observatoire can
tonal. — P au l K onrad  : A travers nos Mémoires et nos 
Bulletins (in B ulletin  des sciences naturelles de Neuchâtel, 
X L III) . [ L .  M.]

E . M u s i k . Das neuenburgische M usikleben ist b e 
träch tlicher, als es nach  der Zahl der Bewohner und 
der bestehenden  M öglichkeiten des Landes angenom 
men w erden könnte. Regelm ässige K onzerte begannen 
1754 m it der G ründung der Académ ie de m u siq u e; die 
1801 jedoch  ihre T ätig k eit e instellte. Seit 1858 werden 
ihre B estrebungen w ieder fo rtg ese tz t durch  die gegen
w ärtige  Société de m usique. In  der Zwischenzeit w ur
den ebenfalls regelm ässige K onzerte  organisiert. Von 
1845 an erfuhr das M usikleben durch Louis K urz ei
nen neuen Aufschw ung. Es kam  zur G ründung von 
G esangvereinen : 1852 Orphéon (D irek toren  Munzinger, 
N orth , Quinche) ; 1858 F rohsinn  ; 1872 Société chorale 
zum  Zweck der A ufführung von O ratorien  (D irektoren 
M unzinger, R öth lisberger, B enner). A nfänglich w urden 
die A bonnem entskonzerte  du rch  ein aus D ile ttan ten  
zusam m engesetztes Orchester b e s tr itten , seit Jah ren  
aber w erden dazu die B erufsorchester anderer S täd te  
verp flich te t. Seit 1883 w erden regelm ässige K am m er
m usikabende gegeben. Seit 1918 besteh t in N euenburg 
ein M usikkonservatorinm . In  L a C haux de Fonds w er
den von der Société chorale (D irek tor Faller) grosse 
O ratorien aufgeführt. N euenburg h a t nu r wenige K om 
ponisten  aufzuweisen : E d. M unzinger, J .  und E . Lauber, 
P . Benner, Pan tillon , Je a n n ere t. U n te r den h e rv o rra 
gendsten  M usikschriftstellern sind zu nennen : Rob. 
G odet (E n marge de Boris Godounof, 1926). E. Falle t, 
G. H um bert, W illy Schm id (Bulletin  rrtusical seit 1903). 
— Vergl. R öth lisberger in M N  1920-1921. — II. Ri- 
vier : La Société Chorale. [w . S.]

F. M ü n z w e s e n . Ueber die erste M ünzprägung in 
N euenburg  ist m an schlecht u n te rrich te t. 1221 ve r
pfändeten  U lrich und B erchto ld  von N euenburg dem 
Bischof von L ausanne das M ünzrecht, w om it ihr 
V ater u n d  G rossvater U lrich s. Z. vom  Bischof Roger 
belehnt w orden w aren. Dieses R ech t w urde 1224 von 
B erchtold dem  Bischof sam t den P rägu tensilien  ve r
kauft. Man n im m t an, dass die B elehnung durch 
Bischof R oger ca. 1190 erfolgte, weiss aber n ich t, ob es 
sich um  eine teilweise oder to ta le  A b tre tu n g  des M ünz
rechtes handelte , das der Bischof von L ausanne ausüb te. 
Man weiss auch  n ich ts von den M ünzen, die der Graf 
von N euenburg  ohne Zweifel w ährend  dieser etwa 
30jährigen Periode gepräg t h a t. Die bischöfl. D enare 
von L ausanne vom  12. und  13. Ja h rh . zeigen alle fast 
ohne A usnahm e den karolingischen Tem pel m it 4 
oder 5 Säulen. E in D enar, der seit langem  die N um is
m atik er beschäftig t, h a t  an  Stelle des Tem pels einen von 
vorn gesehenen F rau en k o p f m it der U m schrift B e a t a  
V i r g o  und  au f der ändern  Seite s e d e s  l a v s a n e . 
A. M orel-Fatio nahm  u rsp r. an, diese Münze sei vom 
K apite l der K a th ed ra le  w ährend einer Scdisvakanz, 
z. B. 1229-1231, gep räg t w orden ; sp ä ter schrieb er sie 
dem Grafen von N euenburg  zu, dessen S tiftsk irche der 
hl. Jungfrau  gew eiht w ar (gleichwie die K a th ed ra le  von 
L ausanne). Schliesslich kam  er au f seine erste  A nnahm e 
zurück. Eug. Demole dagegen ist der A nsicht, dass das 
S tück aus der P rä g e s tä tte  von N euenburg  hervorge
gangen sei. F ü r beide A nsichten  fehlen Beweise.

1347 erhielt der G raf Ludw ig von K önig K arl IV. 
das R ech t, Gold- und  S ilberm ünzen zu schlagen. Von 
ihm  ist ein D enar in  m ehreren  E xem plaren  b e k a n n t, 
der au f dem  Avers den K arolinger Tem pel und  das 
W ort NOVICASTR'I zeigt, au f dem  R evers das K reuz und 
l v d o v i c v s . U n te r der G räfin Isabella  w ar die P räg- 
s tä tte  von N euenburg  1375-ca. 1383 in  B etrieb . E in 
seitige B rak tea ten  m it einem  T urnierhelm , überhöh t 
von einem  Federbusch und beg leite t von den gotischen 
B uchstaben  N o, sind Isabella  oder ih rem  V ater L u d 
wig zugeschrieben worden. Es ist hervorzuheben, dass 
dieser Helm  iden tisch  ist m it dem  Gegensiegel des 
Grafen von N euenburg  ; die B uchstaben  N o w ürden 
Novo Castro bedeu ten . Aus den R echnungsbüchern  von 
1375-1377 is t ersichtlich!, dass die Münze von N euen
burg  angistres (offenbar die franz. Form  von A ngster) 
präg te .

Die N achfolger Isabellas ü b ten  das M ünzrecht n ich t 
aus ; die P rä g s tä tte  w urde erst Ende des 16. Ja h rh . 
von Marie von B ourbon w ieder in T ätigkeit gesetzt. 
Auf den N am en H enri I. von Longueville w urden ein 
H albbatzen  von 1595, K reuzer m it den Jahreszah len  
1589-1595, H albkreuzer ohne Jah reszah l, aber aus der 
gleichen Zeit, sowie V iertelskreuzer (von denen keiner 
erhalten  ist) gepräg t. W ahrsch. w urde 1593 eine Gold
m ünze (H albpistole) geschlagen ; leider w urde das 
einzig bekann te  S tück 1873 aus dem  M useum N euen
burg  gestohlen und eingeschmolzen. Die Münzen 
H en ri’s I I .  von Longueville sind zahlreicher. Von ihm 
sind D oppelpistolen von 1603 und  1618 (vielleicht 
blosse Probestücke), ein T aler von 1632, ein D icken von 
1631, 10 K reuzer ohne Jah reszah l, sowie B atzen und 
H a lbbatzen  aus den ersten  Ja h ren  seiner H errschaft 
e rhalten . Seine W itw e, Anne Geneviève von Bourbon, 
p räg te  1666-1667 H albkreuzer ohne Jah reszah l. Als die 
beiden Söhne I-Ienri’s I I .,  Louis Charles, G raf von 
Dunois, und Charles Paris, G raf von St. Pol, 1668 nach 
N euenburg kam en und der erste das F ü rs te n tu m  dem 
zweiten a b tra t,  w urden Geldstücke u n te r  das Volk 
geworfen. D aru n ter befanden sich Zehnkreuzerstücke 
m it dem  Bilde des Grafen von St. Pol. Diese w urden in 
kürzester Zeit gestochen und sind überaus m angelhaft 
ausgeführt. H eu te  sind n u r wenige E xem plare  davon 
bekann t.

Als Marie von N em ours 1694 F ü rs tin  von N euenburg  
geworden w ar, liess sie sofort Münzen schlagen. Ih re  
grossen S tücke zeigen zwei verschiedene T ypen : auf 
dem  einen träg t sie eine H aube, au f dem ändern  ist sie 
b a rh au p t. Von Marie von N em ours h a t m an  Doppel- 
und sogar vierfache P isto len  von 1694 und Sechzehn
kreuzerstücke im  W erte  von 4 B atzen oder einem
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N e u e n b u r g e r  M ü n z e n .

1. u . 2 . B r a k te a t e n  (1 4 . J a h r b . ) .  —  3 . T a l e r  H e in r ic h s  I I .  v o n  L o n g u e v i l le ,  1 6 3 2 . —  4 . Z e h n k r e u z e r s tü c k  H e in r ic h s  I I .  (17 . 
J a h r b . ) .  —  5 . D o p p e lp is to le  (G o ld )  H e in r ic h s  I I . ,  1 6 0 3 . —  6 . D o p p e lp is to le  (G o ld )  d e r  M a r ie  d e  N e m o u rs ,  1 6 9 4 . —  7 . H a lb e r  K r e u 
z e r ,  E n d e  d es  16 . J a h r b .  —  8 . 21 B a tz e n s tü c k  F r ie d r ic h  W ilh e lm s  I I I . ,  1 7 9 9 . —  9 . T a l e r  F r ie d r .  W ilh e lm s  I . ,  1 7 1 4 . —  1 0 . B a tz e n  
A le x a n d e r  B e r th ie r s ,  1 8 0 9 . —  1 1 . 5 6  K r e u z e r s t ü c k  F r ie d r .  W ilh e lm s  I I . ,  1 7 9 5 . —  12 . Z w e i f r a n k e n s tü c k  A le x a n d e r  B e r th i e r s  (V e r 
s u c h ) ,  1 8 1 4 .

HB1.S V —  18 O k to b e r  1 9 2 8
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schw achen Pfund  aus dem  gleichen Ja h re . Die Zwan
zigkreuzerstücke dagegen w urden 1694 und  1695 ge
p räg t.

U n te r den K önigen von Preussen  w urde die M ünz
prägung  1712 beschlossen. Die erste P rägeperiode 
dauerte  n u r 4 Ja h re  ; die S tücke m it der Jah rzah l 
1712 und 1713 lau ten  au f den N am en F riedrichs I., die 
von 1714 und 1715 au f denjenigen Friedrich  W ilhelm s
I I .  G eprägt w urden : G oldpistolen 1712, 1713 ; T a
ler 1713, 1714 ; H a lb ta le r 1712, 1713, 1715 ; V ierte lta ler 
1712, 1713 und Stücke von m inderem  W erte. U n te r 
F riedrich  W ilhelm  I I I .  w urde die P rä g e s tä tte  w ieder 
eröffnet. Die P rägung  d au erte  1788-1806 und betrifft fol
gende Münzen : 21 B atzenstücke  oder K leine N euenbur
ger T aler 1796, 1799; 56 K reuzers!., 8 P iécettes 1795; 
10 H a lb b atzen st. oder 6 P iécettes 1796 ; 28 K reuzers! 
1793, 1796, 28 K reuzers!. 1793, 1796, sowie B illonm ün- 
zen. E ine neue Münze, die ohne Zweifel aus Gold h ä tte  
gepräg t werden sollen, ist von 1800 d a tie rt. Es existieren 
aber davon n u r silberne Stücke u n te r dem P ro b en a
m en D ukaten . A lexander B erth ierliess 1806-1810 Billon- 
m ünzen, B atzen, H albbatzen  und K reuzer Schlagen ; er 
versuch te  in N euenburg  das französische M ünzsystem  
einzuführen und  b eau ftrag te  den G raveur Je a n  Pierre 
Droz m it dem  Stechen des Stem pels fü r Fünf- und 
Z w eifrankenstücke. Die ersten  blieben unausgeführt, 
die ändern  trag en  die Jah rza lü  1814 ; m an ken n t 
solche in Silber und B ronze; es is t m öglich, dass einige 
silberne im  U m lauf waren.

In  der letz ten  Zeit der preussischen H errschaft w ur
den noch K reuzer (1817 und  1818) gepräg t, als letz te  
Stücke im  N am en des F ü rs ten tu m s ; sie stam m ten  aus 
der M ünzstä tte  in Bern.

Rechnungsm ünzen. Das u rsp r. in N euenburg  übliche 
Pfund  w ar das von Vienne im D auphiné. D urch einen 
1272 m it dem  Bischof von L ausanne abgeschlossenen 
V ertrag  w urde das L ausanner P fund  im  V erhältn is • 
10 V ienner Pfund  =  8 L ausanner P fund  eingeführt. In  
der H errschaft V alangin rechnete  m an  m it Basler 
P funden , die zum  L ausanner Pfund  im  V erhältn is 
1,5 : 1 standen . Das L ausanner P fund  w urde 1352 
eingeführt. 1420 liess der Bischof W ilhelm  von C hallant 
neue M ünzen von grösserm  Feingehalt p rägen  ; so 
en ts tan d  das sog. s ta rke  P fund  von L ausanne im 
Gegensatz zum  a lten  schw achen P fund . In  N euenburg 
erschein t das s ta rke  Pfund  von 1421 an  und  ist 
1 y2 schwache P funde w ert, welches V erhältn is bis E nde 
des Ja h rb . bestehen b leib t. In  der 2. H ä lfte  des
15. Ja h rh . n o tie rt m an m ehrere fü r die Geschichte der 
R echnungsm ünzen bedeutende Erscheinungen. Von 
1463 an  h a t  der savoyische Gulden den gleichen W ert 
wie das schwache Pfund  ; u n te r  dessen Einfluss te ilt 
sich dieses von 1473 an  in 12 Gros und  n ich t m ehr in 
20 Sols. Gegen 1490 v e rd rän g t das T ourneser Pfund  das 
s ta rke  L ausanner P fund , dem  es an W ert gleichkom m t. 
Der B atzen  t r i t t  zur gleichen Zeit au f ; 4 solche gingen 
au f ein schwaches P fund . W ährend  des 16. Ja h rh . 
erhöh t sich der W ert des Tourneser P fundes gegenüber 
dem  schw achen Pfunde. Zu E nde des Ja h rh u n d e rts  gilt 
es 2 y2 schwache Pfunde oder 10 B atzen und  heisst nun 
n ich t m ehr Tourneser P fund , sondern N euenburger 
F ranken  oder P fund . Dieses M ünzsystem  m it den beiden 
R echnungsm ünzen : ein P fund  zu 10 Batzen und ein 
anderes zu 4 B atzen , bestan d  u n v erän d ert bis 1851.
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M N  1870). —  A. M orel-Fatio : Trouvaille monétaire de 
R um illy . —  Derselbe : M onnaies inédites d ’Anne- 
Geneviève de Bourbon (in Revue num ism atique  1866). — 
W avre et Demole : La restauration de l’atelier moné
taire de Neuchâtel en 1588 (in R S N  X V III). — Die
selben : La première monnaie d’or de Neuchâtel (in R S N  
X V II). — W . W avre : Claude Bourberain, maître gra
veur de la monnaie de N . de 1590 à 1607 (in M N  1894). — 
Derselbe : Les poinçons à l ’effigie de la monnaie de N .  (in 
M N  1901). —  Derselbe : La  « grande lacune » dans le 
monnayage de N . (in M N  1893). —  S ch raette r in 
Zeitschrift fü r N u m ism a tik , Berlin, X X II . —  Eug.

Demole : Genève et les projets monétaires de N . en 1722 
( i n  M N  1885). [L .  M.]

G. H i s t o r i o g r a p h i e . Es g ib t keine eigentlichen 
N euenburger C hronisten und keine ann äh ern d  voll
ständ ige G eschichte der G rafschaft vor dem  18. Ja h rh . 
Die wenigen überlieferten  frü h em  B erichte sind überaus 
fragm entarisch . Das S taa tsa rch iv  besitz t einen B and 
m it versch . N achrich ten  und  U rkunden  b e tr . die Kolle- 
g iatk irche  von N euenburg, worin au f einigen Seiten 
auch  eine kurze Chronik der ersten  Grafen von N euen
burg  bis zu Philipp  von H ochberg en th a lten  ist. Dieses 
anfangs des 16. Ja h rh . verfasste  M anuskrip t w urde 1839 
u nd  1884 im  A nhang der Chronique des chanoines u n te r  
dem  T itel Recueil d’un  chanoine anonyme veröffentlicht. 
E ine andere Chronik, die über die B urgunderkriege bis 
zur Schlacht bei M urten b e rich te t, h a t als T itel : Les 
entreprises du duc de Bourgogne. D avon sind aber n u r 
A bschriften e rhalten . Die Entreprises w urden 1884 
herausgegeben, und lange Zeit ga lt der S tad tsch re ib er 
D avid Baillod von N euenburg  als Verfasser. In  W irk
lichkeit s te h t n ich t fest, dass diese Chronik das W erk 
eines N euenburgers ist.

Im  17. Ja h rh . erscheint die erste gedruck te  ge
schichtliche M itteilung ü ber N euenburg . Sie befindet 
sich im  Abrégé de Vhistoire générale de Suisse  von J .  B. 
P lan tin  aus dem  Ja h re  1666. B eschreibungen und frag
m entarische B erichte existieren  in handschriftlicher 
Form  : Beschreibung der beiden Graf (schafften N euen
burg und Vallendis in  der Schweiz (1652) ; die Mémoires 
von Frédéric  Barillier (1672), die A ufschluss über die 
S ta d t N euenburg  1476-1664 erteilen, die M onum ents  
parlants  des Jo n as Barillier (f  1620), eine B eschreibung 
der w ichtigsten  G ebäude des Landes, die aber n ich t 
m ehr vo llständ ig  erhalten  is t. Die M onum ents parlants  
w urden in  M H N  I - I I  und in M N  1899-1890 veröffen t
licht. Das M anuskrip t des François G ailandre 1687, 
A bschrift eines a lte rn  M anuskrip tes, en th ä lt das Tun 
und Treiben der Grafen von N euenburg  und  die 
B eschreibung der S täd te  und  haup tsäch lich sten  Gegen
den des F ü rs ten tu m s. 1693 gab A braham  A m ict aus Les 
H au ts Geneveys in Besançon eine Description de la p r in 
cipauté de Neuchâtel et Valangin  heraus, die in den 
Étrennes neuchâteloises I I  (1863) w ieder abgedruck t 
w urde. Diese B eschreibung g ib t einen Teil des M anus
k rip ts  G allandre wieder. — Vergl. Jeanne  H uguenin  : 
Une vie mouvementée : Abraham  A m iet (in M N  1923).

H a t N euenburg auch  keine C hronisten, so b e s titz t es 
doch einen fleissigen A nnalisten , der eine be träch tliche  
Menge h eu te  verlorener U rkunden  in H änden  geh ab t h a t.  
Jonas Boyve ist der Verfasser der A nnales historiques du 
comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-César ju s 
qu’en 1722. E r h a t  aus zahlreichen Quellen ohne grossen 
k ritischen  Scharfsinn geschöpft, so dass sein W erk neben 
k o stbaren  und  nützlichen  N achrich ten  auch p h a n ta 
stische A ngaben e n th ä lt. Die A nnales  w urden 1854-1861 
in 5 Bänden von Gonzalve P e titp ie rre  herausgegeben. 
D er V enner Frédéric  O stervald  du rchreiste  das F ü rs te n 
tu m  1764. Seine Reise lieferte  ihm  das M aterial zu seiner 
Description des montagnes et des vallées qui font partie  
de la principauté de Neuchâtel et Valangin, deren 
B edeutung in ihren  zahlreichen M itteilungen über die 
versch In d u strien  des Landes liegt. Diese B eschreibung 
erschien zuerst im  Journal helvétique vom  Dez. 1764 
(separa t 1766 ; m ehrm als neu aufgelegt). J  B ernoulli 
ü b e rtru g  sie u n te r  dem  T itel Beschreibung des F ü r 
stentums Welschneuenburg und Valangin  (Berlin 1783) 
ins D eutsche. Die erste ausführliche N euenburger 
G eschichte s ta m m t von Q uartier-d it-M aire, R ich ter in 
Le L ode  : Abrégé chronologique de l ’histoire du comté 
de Neuchâtel et Valangin depuis Van 1035 ju sq u ’en 1787.

Die G ründung der Société d ’ém ulation  p a trio tiq u e  
1791 rief das In teresse fü r historische S tudien  w ach und 
veran lasste  die Abfassung von m ehreren  to p o 
graphischen B eschreibungen. So w urden 1795-1836 
folgende B eschreibungen von G erichtskreisen h e rau s
gegeben : Valangin, von Sam uel de Cham brier, 1795 ; 
La B révine, von D. G. H uguenin , 1796 und 1841 ; 
L ignières, von Gh. D aniel V aucher, 1801 ; B evaix, von 
Moïse M atthey -D ore t, 1801 ; Les P on ts de M artel, von 
Sam uel P e ter, 1806 ; Cortaillod, von Moïse M atthey-
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D oret, 1817 ; N euchâtel, von Ch. God. de T rib o le t, 
1827 ; Le L anderen , von L. de M euron, 1828 ; Les Ver
rières, von Ch. H . A llam and, 1831 ; Le Val de T ravers, 
von dem selben (1836). Im  Helvetischen A lm anach  von 
1818 erschien Statistischer Versuch über das Fürstentum  
Neuenburg und Vallangin  von H . A. de Sandoz-Rollin 
(gl. J  französisch u n te r  dem  T ite l Essai statistique sur 
le canton de Neuchâtel).

In  der Zeit vor der E röffnung der Akadem ie in  N euen
burg  lag die G eschichtsforschung auch  n ich t b rach . 
Schlag au f Schlag folgten sich von 1831 an  bedeu tende 
G eschichtsw erke, zuerst die Mémoires sur le comté de 
Neuchâtel en Suisse, des K anzlers de M ontm ollin 
(2 Bde., 1831), 1839 die E xtraits des Chroniques ou 
annales écrites autrefois par des chanoines... de N eu 
châtel, gefolgt im  A nhang vom  Recueil d’u n  chanoine 
anonyme. Die E xtraits sind besser b ek an n t u n te r  dem 
N am en Chronique des chanoines. 1840 verliessen die 
D ruckerpresse die Description topographique et écono
mique de la m airie de Neuchâtel, von Sam uel de Cham- 
b rier, und  die Histoire de Neuchâtel et Valangin ju sq u ’à 
l ’avènement de la m aison de Prusse, von Frédéric  de 
C ham brier. L etzte res W erk is t h eu te  noch das beste 
a ller A bhandlungen ü ber diese Periode der neuenburg . 
G eschichte. Der Maire D. G. H uguenin  von La Brévine 
schrieb noch neben den beiden B eschreibungen seines 
Dorfes Châteaux neuchâtelois, anciens et modernes 
(1843, neu hgg. 1894), w ährend  ein Augenzeuge der 
Ereignisse von 1831, Ulysse G uinand, es u n tern ah m , 
diese in den Fragments neuchâtelois (1833) darzu 
stellen. Dem  frü h em  K anzler Gh. Godefroy de T ribo
le t verdanken  w ir eine Histoire de Neuchâtel et Valan
gin depuis l ’avènement de la m aison de Prusse ju sq u ’en 
1806 (1846), sowie M émoires ü ber die Periode 1806- 
1831, die e rst 1902 publiz iert w urden. Doch der A utor, 
dem  die heu tigen  G eschichtsforscher sicher am  m eisten 
zu v e rdanken  haben , is t Georges A uguste M atile. Als 
Ju r is t  und  R echtsprofessor an  der A kadem ie in te res
sierte  er sich fü r das a lte  N euenburgerrech t und  h ier
durch  auch  fü r die Geschichte. E r veröffentlichte  1838 
eine Histoire des institu tions judicia ires et législatives de 
la principauté de Neuchâtel et Valangin, und 1841-1845 
gab er 3 Bde. des M usée historique de Neuchâtel et Valan
gin  heraus. N ach seinem  W egzug nach  A m erika 
erschien 1852 seine Histoire de la seigneurie de Valangin  
ju sq u ’à 1592. Sein H au p tw erk  aber sind die 3 Bde. 
U rkunden  zur neuenburg . Geschichte aus den Jah ren  
998-1395 : Les monum ents de l ’histoire de Neuchâtel 
(1844-1848).

Von all den gen an n ten  Pub likationen  haben  die Chro- „ 
nique des chanoines u n d  die Mémoires des K anzlers von 
M ontm ollin die g rö ss teB erü h m th eit e rlang t. Sie w urden 
oft z itie rt und  zu m ancher späteren  A bhandlung  ben u tz t, 
bis die U n tersuchungen  von Th. von L iebenau in Luzern 
und von A rth u r P iaget in N euenburg (1895) ergaben, 
dass die Chronique des chanoines ein unechtes W erk sei 
und dass die hau p tsäch lich sten  C horherren und  bew un
d erten  C hronisten gar nie ex istiert h a tte n . Das Ansehen 
der Mémoires des K anzlers von M ontm ollin dauerte  e t
was länger, aber seit einigen Ja h ren  h a t m an  erkann t, 
dass sie n ich t m ehr w ert sind als die Chronique des cha
noines, und  dass beide aus der N euenburger H istorio
graphie  auszuscheiden seien. Beide W erke sind v e rm u t
lich von ein und  dem selben V erfasser, näm lich  dem 
O berst A bram  P u ry , einem  F reund  J . J .  R ousseau’s, und 
stam m en dem nach aus der zweiten H älfte  des 18. Ja h rh . 
Dem  A. P u ry  w erden auch die unveröffentlich  geblie
benen Memoiren von Sam uel P u ry  zugeschrieben.

Seit der G ründung der Société d ’histo ire 1864 und 
dem  gleichzeitigen Erscheinen des Musée neuchâtelois 
sind zahlreiche historische Schriften veröffentlicht w or
den ; aber abgesehen von der Histoire populaire du pays 
de Neuchâtel (1866) von Louis Ju n o d , die übrigens m it 
dem  J a h r  1815 ab b rich t und dem  Précis d ’histoire du 
canton de Neuchâtel von Alb. H enry , g ib t es h eu te  keine 
allgem eine Geschichte N euenburgs. Die besten  P ub li
kationen  der le tz ten  Ja h re  sind : die Documents inédits 
sur la Réformation dans le pays de Neuchâtel I. 1530- 
1538, von A. P iaget (N euenburg  1909) und  von dem 
selben l ’Histoire de la révolution neuchâteloise (4 Bde. von

1907 an). Ju les Je a n ja q u e t v e rd an k t m an das W erk 
Traités d ’alliance et de combourgeoisie de Neuchâtel avec 
les villes et cantons suisses 1290-1815 (1923).

Bibliographie. Th. v. L iebenau : Die Chronisten des 
Stiftes Neuchâtel (in K S B  1895). —  A. P iaget : La chro
nique des chanoines de Neuchâtel (in M N  1896). — 
Bonhôte und Chabloz : La chronique des Entreprises du 
duc de Bourgogne  (in M N  1896). —  E m . Ju n o d  : Les 
étapes de la Soc. d’hist. (in N ouv. étr. neuchâteloises 
1923). [L . M .]

N E U E N B U R G  (franzôs. N E U C H Â T E L ) .  S.  GLS. 
S ta d t und H a u p to r t des K an tons. A lte N am ensform en : 
latein ische : N ovum  castellum  1011, im 12. und  13. 
Ja h rh . N ovum  Castrum  ; deutsche : N ienburg  1032 ; 
N uvenburch  1033 ; N uw enburg  1377 ; französische : 
Nufchastel 1270 ; Nuefchaistel 1330 ; Nuefcheslel und 
Nueschestel 1337; Nuefchastel 1368 ; Neufchastel 1373 ; 
Noufchastel 1409. Die griechische Form  Neocomum  t r i t t  
im  16. J a h r h . in der K orrespondenz der R eform atoren  
auf.

W ap p en ,  F a r b e n  u n d  S ie g e l .  N. fü h rt das W appen 
der a lten  B ürgerschaft, wie m an  es au f den Siegeln, 

B annern  und D enkm älern oder öffent
lichen G ebäude findet : in Gold ein 
schw arzer ro tb ew eh rter A dler m it 
H erzschild : von Gold m it ro tem , v o n  
3 weissen Sparren  belegtem  Pfahl. 
1848-1888 w ar das G em eindew appen : 
gespalten  von R o t und G rün, w ährend 
das der M unizipalität (1856-1888) aus 
dem  K an tons w appen b esteh t, das von 
einem  silbernen S tern  m it goldenen 
S trah len  üb erh ö h t und  von zwei Œ1- 

baum zw eigen eingefasst ist. Die S tad tfah n e  is t geteilt 
von R o t und Grün.

Es bestehen  Siegel der Mairie und der S tad t ; beide 
führen  den m it einem gesparrten  Schild belegten A dler, 
der entw eder in einem  Vierpass oder in  einem  Schild 
oder in einem verzierten  K reis s teh t. Die Siegel der 
Mairie von 1397 und 1517 führen  die U m schrift : 
s. VILLICA TV RE NOVICASTRT. Das Siegel der S tad t von 
1534 : SIGILLVM NOVICASTRI. Gegen 1820-1830 erscheint 
ein Siegel der « Mairie e t ju stice  » von N euenburg. 
1888 w urde die U m schrift in  commune d e  n e u c h a t e l  
(su isse)  abgeändert. —  Je a n  Grellct : Les armes de 
la ville de Neuchâtel (in A L IS  1897). — M aurice Trip et : 
Les armoiries et les couleurs de Neuchâtel. —  G. von 
W yss : H ist. Siegel des K ts. N . (in M A  GZ X II I ) .

Ges c h ic h t e . Die Geschichte der S tad t N euenburg 
stim m t im  allgem einen m it derjenigen der G rafschaft 
überein . U rsprung  und  E n ts teh u n g  der S ta d t sind 
u n b ek an n t und werden es ohne Zweifel fü r im m er blei
ben. Die U rgeschichte leh rt uns, dass das Seeufer beim  
Ausfluss des Seyon, der Hügel, au f dem  je tz t  das Schloss 
s teh t, sowie die H änge des C haum ont schon dam als 
bew ohnt w aren ; ein G rab aus der H a lls ta ttz e it w urde 
beim  Bau des Cadolles-Spitals en tdeck t ; P fah lb au sp u 
ren  fand  m an am  Fusse des Crêt. N. lag an  der K reu 
zung m ehrerer S trassen. Der ä lteste  bekann te  W eg, die 
Vy d ’E tra , fü h rte  schon zur röm ischen Zeit durch  das 
U fergelände und n äh erte  sich im m erm ehr dem See ; sie 
verband  die Gegend von Y verdon m it derjenigen von 
B ern oder Biel. Die W ege ins T raversta l und in  die 
Berge und  von do rt nach  Frankreich  gehen von N. aus. 
Im  M itte la lter w ar N ovum  Castrum  ein befestig ter O rt, 
in den m an  sich in Zeiten der Gefahr flüchtete  ; er 
w urde M itte lpunk t einer H errschaft. W ie der Nam e 
sagt, s tan d  in  N. einst ein neues Schloss an  Stelle 
eines a lte rn . A ber wo stand  letz te res ? Der Hügel, auf 
dem  das Schloss sich erhob, w ar im  Süden vom  See 
bespült und  im  N orden und  Osten durch  steile Felsen 
und das Seyonflüsschen geschütz t. E in G raben im  
W esten vervo llständ ig te  die Festung . Anlässlich der 
ersten  bek an n ten  E rw ähnung  (24. iv . 1011) w ird N. 
regalissima sedes g en ann t. K önig R udolf I I I .  von 
B urgund schenkte N. seiner G attin  Irm engard . U n te r 
der Bezeichnung « sehr königlicher Sitz » is t ein Schloss 
oder ein Flecken zu verstehen , worin der K önig von 
B urgund zur V erteid igung des Ortes und zum  Bezug 
seiner E in k ü n fte  einen S ta tth a lte r  h a tte .
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Die S ta d t e rstand  um  das Schloss herum . Im  13. 

Ja h rh . e rstreck te  sie sich n ich t über den Seyon hinaus, 
da dieser die V erteidigungslinie b ildete. Im  14. Ja h rh . 
ü b e rsch ritt sie ihn  bei der E rstellung  des N eubourg- 
Q uartiers. Der See re ich te  dam als noch bis an  den Fuss 
des B urgfelsens und  bedeckte den grössten  Teil der 
heutigen U n te rs ta d t. Die spätere  A usdehnung nach 
Süden erfolgte nach  und  nach  au f dem  vom  Seyon ange
schw em m ten U fergelände. Das G ranges-Q uartier (die 
heutige F leury- und T resorstrasse) und das des Tem ple- 
N euf k onn ten  im  15. und 16. Ja h rh . angelegt w erden. 
Am Seestrand , jenseits  der R ue de F landres, w urde zu 
A nfang des 17. Ja h rh . eine H äuserreihe e rste llt; zu Ende 
des gl. Ja h rh . erbau te  m an  die S trassen  Coq d ’Inde, 
É pancheurs und Sain t-H onoré  ; das F aubourg  de T Hô
p ita l und du  Crêt und die P rom enade stam m en aus dem
18. Ja h rh . Im  19. Ja h rh . dehn te  sich N. gegen Süden 
und O sten aus, nam en tlich  au f dem  Gelände, das durch 
die Ju ragew ässerkorrek tion  dem  See abgew onnen j  

w urde, und  dank  dem  M aterial, das m an durch  Schlei- \ 
fung des C rêt-T acounet e rh ie lt; gegen N orden dank  dem 
B ahnhofbau und der E rrich tu n g  eines T rinkw asser
reservoirs in M aujobia ; nach  allen R ich tungen  im 
allgem einen durch  den B au der D rah tseilbahn  Écluse- 
P lan , eines S trassenbahnnetzes und neuer S trassen 
m itten  durch  ehem alige W einberge und  W älder. N ebst 
der S ta d t um fasst die Gem einde N. auch das industrie lle  
D orf Serrières. Ih r  F lächen inhalt en tsp rich t dem  des 
a lten  G erichtskreises oder der Mairie N. Die S tad t 
gew ann an B edeutung , als U lrich II . und seine G attin  
B erth a  eine K irche e rb au ten , deren D ienst einem  Chor
herrenkap ite l ü b ertrag en  w urde, und  als die Grafen von 
N. h ier ihre Residenz aufschlugen und ih r 1214 eine 
H andfeste  verliehen. Diese gab den B ürgern  fü r die 
dam alige Zeit sehr freiheitliche E in rich tungen  und 
se tz te  die Behörden und S ta d tä m te r  ein. In  der Folge 
w urden noch w eitere F re iheiten  gew ährt oder e n ts ta n 
den als G ew ohnheitsrecht. —  1231 en ts tan d  das Spital 
zum  hl. Geist, das dem jenigen in Besançon u n te rs te llt 
war.

1454 b estä tig te  der G raf Jo h an n  von F re ibu rg  durch 
eine neue H andfeste  diejenige von 1214 m it einigen 
A bänderungen und E rw eiterungen . Diese U rkunde 
behielt « alle än d ern  gu ten  a lten  G ew ohnheitsrechte, 
geschriebene oder ungeschriebene... » vor, und in 
diesem  Passus sieht m an den U rsprung  der berühm ten  
G ew ohnheitsrechte, welche die B ürger von da an  in 
ihren  unaufhörlichen  Forderungen  gegenüber dem  Sou
verän , sogar bei jed e r D iskussion über angebliche 
R echte, geltend m ach ten . A ber schon vor der H andfeste  
von 1454 such ten  die B ürger von N. ihre M acht auszu
dehnen und ih r A nsehen zu m ehren. Die zahlreichen 
S tre itigkeiten  m it dem  Souverän im  Laufe der J a h r 
hu n d erte  veran lassten  die S ta d t schon sehr frühe, 
ausw ärts U n te rstü tzu n g  zu suchen. Als Ixonrad von 
Fre ibu rg  1406 die F reiheiten  der B ürger bedroh te , 
schlossen diese m it Bern ein B urgrecht, das u. a. die 
S ta d t verp flich te te , den B ernern in ihren  K riegszügen 
Hülfe zu leisten . Dieser V erpflichtung m usste  N. bis 
1712 sehr häufig  nachkom m en ; es w ar daher gezw un
gen, eine von der gräflichen unabhängige Bürgerm iliz 
nach bernischem  Vorbild zu schaffen. Diese besondere 
W ehrpflicht d au erte  bis 1814. D er 1693 Sieuerte 
V ertrag  von 1406 tru g  viel dazu bei, die S tellung 
der S ta d t gegenüber dem  Souverän zu stä rk en . Ohne 
Bern wäre die R eform ation 1530 n ich t durchgedrungen 
Ebenso s tä rk te  der B eistand Berns die S tellung der 
« Q uatre  M inistraux » oder des S ta d tra ts  von N. gegen
über dem  H errn  und erm öglichte ihnen, die finanziellen 
Schw ierigkeiten des Hauses Orleans zur E rlangung  
neuer Vorteile auszunü tzen . D reim al, 1509, 1536-1544 
und 1558-1568, w urden die E inkünfte  der G rafschaft den 
« Q uatre  M inistraux » zu günstigen  B edingungen ve r
p ach te t. Sie sassen bereits im  G ericht der « T ro is-É tats » 
und liessen sich das R ech t verleihen, Lehen zu besitzen ; 
dieses R ech t h ä tte  sie in den obersten  R ang (den Adel) 
des G erichts v e rsetz t, wenn es n ich t ein to te r  B uchstabe 
geblieben w äre. Gegen 1500 schloss die S ta d t ohne ! 
W issen des Souveräns m it den D örfern Les Fourgs und 
Les Verrières de Jo u x  einen S ch irm vertrag , um  sich

des Schlosses Jo u x  zu bem ächtigen, 1536 m it Biel einen 
B urgrechts v e rtrag , der ab er im  le tz ten  A ugenblick 
scheiterte . Diese H andlungen  wie noch viele andere 
zeigen die A bsicht der B ürger, N. wie Bern zu einer 
souveränen S ta d t zu m achen.

D er A bgang der « Bourgeois renonces » 1599 v erm in 
derte  die M acht der B ürgerschaft ; aber nach dieser 
Schlappe ve rstan d en  die « Q uatre  M inistraux » in  den 
n ächsten  Ja h ren  einen Teil ihres Einflusses zurückzuge
winnen. Sie tru g en  im S tre ite  m it H enri II .. der das 
von Jean  H ory  verfasste , die ungeschriebenen Gewohn
heitsrechte  genau fixierende L an d rech t einführen wollte, 
den Sieg davon und v e reite lten  die E in führung  dieses 
G esetzbuches. Dieser ganze Z eitraum  w ird beherrsch t 
vom sog. « Prozess von 1618 ». Der verärgerte  H enri
11. geriet deswegen au f den P lan  der G ründung von 
H enripolis (s. oben). In seinem  A lter versöhnte  er 
sich m it den B ürgern, die ihm  bei seinem  letzten  
Besuch 1657 einen schönen E m pfang  bereite ten . Die 
Angelegenheit der « Bourgeois renonces » blieb lange 
Zeit ein Dorn im Auge der B ürgerschaft. 1599 h a tte n  
die « Renonces » den Besitz des G rande Gote-W aldes 
am  C haum ont bean sp ru ch t, der ihnen nach  langem  
H ader durch  Schiedsspruch 1733 zu erk an n l w urde. 
1826 kehrten  die le tz ten  « Renonces » in die B ürger
schaft zurück, aber da  ihre In teressen  m it denen der 
K astlanei Zihl iden tifiz iert w urden, erhoben sie a u f  
diesen W ald neuerdings A nspruch. Die Frage w urde 
1887 durch R ich tersp ruch  zu U ngunsten  der S ta d t 
entschieden.

Das B urgrech t m it Bern w ar 1616 erneuert w orden, 
und zw ar auf E rsuchen  N euenburgs, das dam als m it 
dem  Souverän im  S tre it stand , und 1693 au f die A n
frage Berns, das im H inblick  au f das A ussterben des 
H auses Longue ville sich die politische M itarbeit der 
S tad t N euenburg  in der Souverän itätsfrage  sichern 
wollte. W ährend  dieser ganzen erregten Zeit verlieh 
diese In teressengem einschaft den « Q uatre  M inistraux » 
grossen E influss. Ih r A nsehen nahm  noch zu, als sie 
sich 1699 an die Spitze der « A ssociation des corps et 
com m unautés de l ’É ta t  » ste llten . Diese Vereinigung 
ergrilf P a rte i fü r Marie von N em ours gegen die übrigen 
M itbew erber, und als sich 1707 das Land N euenburg  
dem  K önig von Preussen un terw arf, w achte sie m it 
Argwohn über die H andh ab u n g  der « A rticles gé
néraux  ». Bern, das sein Ziel durch  den Erfolg seines 
K and id a ten  erreicht h a tte , anderseits au f die m ilitä ri
sche H ülfe der B ürgerschaft n ich t m ehr angewiesen 
w ar, zog sich von N. s ta rk  zurück, b e reite te  ihm  W i
derw ärtigkeiten , verbo t schliesslich die E in fu h r von 
N euenburgenveinen in sein Gebiet und weigerte 
sich, den S tre it dem R ich ter vorzulegen, wie der V er
trag  von 1406 es fü r S tre itigkeiten  vorsah . Lïnter sol
chen U m ständen  h ö rte  N. auf, Bern jäh rlich  die in 
diesem V ertrag  vorgeschriebenen 2 M ark Silber zu 
en trich ten , u n te r  der A nnahm e, das B ündnis bestehe 
n ich t m ehr. N ichts desto weniger ga lt B ern im m er noch 
als Schiedsrichter in allfälligen K onflik ten  zwischen 
dem  Souverän und der B ürgerschaft. L etzte re  h a tte  
keinen G rund, au f ihren  a lten  V erbündeten  stolz zu 
sein, als 1768 der S tre it m it F riedrich  I I .  wegen der 
V erpach tung  der E inkünfte  des F ü rs ten tu m s ihm  zur 
B eurte ilung  vorgelegt w urde. Die B ürgerschaft zog in 
allen Teilen den kürzern  (vergl. A rt. Ab r i). Dies w ar 
ü b e rh au p t das le tz te  Mal, dass die B ürgerschaft ih re  
Stellung noch geltend m achen konn te . Von den W irren 
von 1766-1768 an beschränk te  sich ihre Rolle w esen t
lich au f Fragen  der innern  V erw altung oder der R e
p räsen ta tio n  beim  Besuch des Souveräns, au f gegen
seitige E idesleistung oder p a trio tische  Feierlichkeiten . 
N ach der R evolution  von 1848 w urde die a lte  « B our
geoisie » aufgehoben u n d  einer gewöhnlichen B ürger
gem einde g leichgestellt, w ährend 1856 eine M unizipa
litä t (E inw ohnergem einde) neben ih r e rrich te t w urde. 
Die politischen Ereignisse dieser Zeit w aren  schuld, 
dass N. einige Ja h re  lang u n te r  V orm undschaft gestellt 
w urde. Das Gesetz von 1888 verschm olz die beiden 
V erw altungen (Bürgergem einde und M unizipalität) zu 
einer einzigen « com m une ».

Aus der a lten  B ürgerschaft stam m en ab er noch die
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Z ünfte der H andw erker und  die « Rues », die fast alle 
ins 15. Ja h rh . zurückgehen. U n ter den ersten  sind 
die F ischer und Cossons (F ischhändler) (1482), die

Neuenbürg. Seyon-Brücke gegen 1840. Nach einem Aquarell von G. Geisel

Schm iede (Favres), M aurer und Z im m erleute (Chapuis) 
(vor i520) ; die Schuhm acher, G erber und K ürschner 
(vor 1550) ; die Schneider (vor 1651) ; die K aufleute 
(1507) und die W inzer (früher Barilliers) (1472) zu 
erw ähnen. W as die ändern  Innungen, die sog. Rues 
anbetrifft, so schein t ih r Verm ögen von der in den 
B urgunderkriegen gem achten  B eute herzustam m en, die 
u n te r  die 4 Q uartiere (gen . Rues) v e rte ilt w urde. Ih re  T ä
tigkeit ist im übrigen ohne B edeutung und beschränkt 
sich au f jäh rliche  Z insverteilung. Zu nennen  sind noch 
die com pagnie des V olontaires und die Schützengesell
schaften  der Fusiliers (arquebusiers, gegr. vor 1416) 
und der M ousquetaires (coulevreniors, gegr. um  1479).

Ge m e i n d e w e s e n . E s ist schw er zu sagen, wie 
die V erw altung des F lekens N. vor der H andfeste  von 
1214 aussah . Nach R obert Moll besass der villicus, ein

au f dem  G ute si
tzender Leibeigener 
und spä tere r Minis
teriale , n u r adm i
n is tra tiv e  K om pe
tenzen. Mit der 
H andfeste  von 1214 
erscheint an  der 
Spitze der Ge
m einde der Maire, 
ein B eam ter des 
Grafen, u. die «Mi- 
n istraux» , zuerst 2, 
sp ä ter 4. Mit der 
Zeit besch ränk ten  
sich die Befugnisse 
des Maire au f sein 
richterliches A m t. 
Die G erich tsbarkeit 
lag in den H änden  
der boni homines 
(Schöffen), welcher 
A usdruck zunächst 
die freien, in der 
S tad t wohnenden 
M änner, sp ä te r  die 
B ürger u. schliess
lich die R a tsh erren  
bezeichnete. In  N. 
s tu n d en d em  Maire 
12, dann 24 Schüf
en oder boni hom i
nes zur Seite.

Die « Q uatre  Mi- 
n is trau x  » verw al
te ten  die S tad t zu
sam m en m it dem 
S ta d tra t  oder R a t 
der V ierundzw an
zig. D ieser R a t 
h a tte  ziemlich aus
gedehnte B efugnis
se : er ergänzte sich 
se lbst,vergab säm t
liche bürgerliche 
und m ilitärische 
A em ter, d a ru n te r 
auch das der Minis- 
tra u x  und befragte 
n u r selten die Ge
m einde. Sei es, dass 
die A m tsgew alt des 
R a ts  der V ierund
zwanzig zu u n u m 
sch rän k t erschien, 
eder sei es, dass N. 
au f A nstiften  der 
eidgen. L andvögte 
(1512-1529) sich 
eine ähnliche V er
w altung  wie die 
Schweiz. S täd te  ge
ben w ollte, die B ü r
ger verlang ten  die 

E rrich tu n g  eines zweiten R ates und w urden 1522 auch 
dazu erm ächtig t ; sie n an n ten  ihn R a t der Vierzig oder 
Grossen R a t, aber er begann seine T ätigkeit erst 1529. 
E r tag te  fü r sich allein n u r in äusserst seltenen Fällen  u. 
schloss sich dem  R a t der V ierundzw anzig an, den m an 
dann den K leinen R a t n an n te . Beide verein ig t, b ildeten 
den G eneralrat der B ürgerschaft. Wie bisher nahm  der 
Kleine R a t die W ahlen vor und sprach zu gleicher Zeit 
auch R ech t, in e rster In stan z  in säm tlichen Z ivilpro
zessen des G erichtskreises, in le tz te r  In stan z  in K ri
m inalsachen. W enn der K leine R a t als S ta d tra t  tag te , 
fü h rte  der O berbürgerm eister (m aître-bourgeois en chef) 
oder der zweite B ürgerm eister den Vorsitz ; ta g te  er
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als G erichtshof, so leitete  der Maire oder S ta tth a lte r  die 
V erhandlungen. E ine seiner w ichtigsten  A ufgaben war, 
ü ber das G ew ohnheitsrecht und die geschriebenen und 
ungeschriebenen F re iheiten  zu w achen. Die vollziehende 
Gew alt lag in  den H änden  der « Q uatre  M inistraux », 
deren  N am e be ibehalten  w urde, obschon ihre Zahl 
au f 7 und sp ä te r  au f 9 erhöh t w urde, indem  ihnen die 
vom  K leinen R a t e rn an n ten  4 M aîtres-bourgeois, die 2 
V orsitzenden des Grossen R ates (m aîtres des clefs), der 
Venn er, der P ro k u ra to r und  der S tad tsch re ib er bei
gegeben w urden. Der V enner v e r tra t  im  Schosse der 
B ehörden speziell das ihn  w ählende Volk und  war 
Chef der s täd tischen  Milizen. Diese G em eindeorganisa
tio n  blieb bis zur R evolu tion  von 1848 bestehen . Nach 
dieser gab es vo llständ ig  neue S tad tb eh ö rd en , zuerst 
einen B ü rg erra t und einen V erw altungsrat ; le tz te rer 
w urde 1856 bei der Schaffung der M unizipalität aufge
hoben. 1857 w urde die V erw altung der S ta d t einem 
neuen B ü rgerra t und  einem  G em einderat a n v e rtrau t. 
Das Gesetz von 1888 sah n u r noch eine einzige S ta d t
verw altung  vor, die h eu te  (1928) durch  einen Conseil 
général (Grossen S ta d tra t)  von 41 nach  dem  propor- 
tionellen  System  gew ählten  M itgliedern und durch  eine 
vollziehende B ehörde (G em einderat) von 5 M itgliedern 
ausgeüb t w ird.

Ge b æ u d e . Die au f ca. 1180 zurückgehende K olleg ial- 
k irche w urde von U lrich I I .  von N euenburg und  seiner 
G a ttin  B erth a  gegründet. Der östliche Teil (Apsis, 
u n te re r  Teil der T ürm e und  Chor) is t in rom anischem , 
das Querschiff bis zur V orhalle in gotischem  Stil ge
h a lten . Im  In n ern  befindet sich das K eno taph ium  der 
G rafen von N euenburg  (von 15 S ta tu en ), das G raf 
Ludw ig 1372 errich te te  ; seine N achfolger vervoll
s tänd ig ten  es im  15. Ja h rh . E in je tz t  verschw undenes 
Schloss, der erste b ek an n te  W ohnsitz  der H erren  von N. 
oder ih rer S ta tth a lte r ,  s tan d  neben dem  heutigen  Ge
fängn istu rm . Die Teile des heutigen Schlosses am  
östlichen E nde des Hügels sind zu verschiedenen Zeiten 
e rb au t w orden. Der ä lte ste  Teil (zu U nrech t regalissima  
sedes gen.) is t in rom anischem  Stil gehalten  und  s tam m t 
w ahrsch. aus dem  12. Ja h rh .,  um  welche Zeit die Kolle- 
g iatk irche geb au t w urde. Es is t ein S tück A rch itek tu r 
für sich, das in der Schweiz einzig d as teh t. Der G raf 
Ludwig, Jo h an n  von F re ibu rg  u. R udolf und Philipp 
von H ochberg  vcrgrösserten  den urspr. Bau, b a u ten  die 
verseli. Flügel des Schlosses und  re stau rie rten  es, indem  
sie gleichzeitig das Viereck ergänzten . 1450 w urde das 
Schloss teilweise durch  eine F euersb ru n st zerstö rt und 
e rlitt im  Laufe der Ja h rh u n d e rte  m anchen U m bau. 
E ine gegen 1875 und  anfangs des 20. Ja h rh . u n te r 
nom m ene vorsichtige R estau ra tio n  h a t ihm  z. T. seine 
einstige innere E in te ilung  und  sein äusseres Ansehen 
zurückgegeben. Die frühere  R esidenz der Grafen und 
F ürsten  von N. oder ih rer G ouverneure is t h eu te  der 
Sitz der k an tonalen  Behörden.

Die S ta d t h a t m ehrere befestig te R ingm auern  ge
h a b t. Es bestehen n u r  noch die Tore der ersten  Anlage 
(T our des Prisons und  Diesse-Turm ) aus dem  10./ I I .  
J a h rh . und die M auer, die die S ta d t von der N ord 
ostecke des Schlosses bis zum  E cluse-Tor abschloss. 
Die Tore und T ürm e der le tz ten  S tad tm au er sind ver
schw unden ; die P o rte  de St. M aurice, die P o rte  de l ’H ô
p ita l, die T our des chiens oder B iregard w urden 1770- 
1790 abgetragen  ; die neben dem  D iesse-Turm  du rch 
brochene M aleporte, die T our Salanchon am  Seeufer 
und  die P orte  des Moulins (früher T our Mengechien) 
verschw anden im  17. Ja h rh . ; die Tour de l ’O riette  
1823 ; das Schlosstor, w estlich von der T our des Prisons 
1854 ; einzig die T our des C havannes blieb bis 1867 be
stehen. Vom M itte la lter bis zum  16. Ja h rh . is t kein 
öffentliches Gebäude zu erw ähnen. 1569-1576 w urde die 
M arkthalle  (Les Halles) im R enaissance-S til gebaut. 
Der Tem ple du Bas oder T em ple-N euf w urde 1695, 
als zahlreiche französische F lüch tlinge nach N. kam en, 
erstellt. Der H errensitz , den D uP eyrou  1768 im  F a u 
bourg  erstellen liess, w urde oft von J .  J .  R ousseau b e 
such t und  sollte von 1813 an  als R esidenz des Fü rs ten  
B erth ie r dienen, der aber nie nach  N. kam  ; heu te  ist 
der P a las t E igen tum  der Gem einde. N. h a t  m ehrere 
R a th äu se r g eh ab t. Im  15. Ja h rh . s tan d  das R a th au s

nahe beim  G erech tigkeitsbrunnen  in der jetz igen  S p ita l
gasse. Im  16. Ja h rh . s tan d  es rittlin g s über dem Seyon; 
ein T urm  w urde 1579 sam t dem  A rchiv durch eine von 
diesem  Fluss v e ru rsach te  U eberschw ernm ung fortge
spü lt. 1580 w ied erau fg eb au t, w urde das H aus 1860 abge
brochen. 1784-1790 en ts tan d  dank  der Zuwendungen 
des D avid de P u rry  am  S tan d o rt des frü h em  Spitals zum 
hl. Geist ein neues R a th au s , das auch dem  B ezirksge
r ich t fü r seine S itzungen d ient. Gegenüber dem  R ath au s 
stehen das a lte  von J .  J .  L allem and gestifte te  W aisen
haus und  das frühere  auch von D avid de P u rry  erstellte  
städ tisch e  Spital, die h eu te  der G em eindeverw altung 
dienen. Im  19. Ja h rh . en ts tan d en  besonders Schul
gebäude, so das a lte  G ym nasium  (je tz t Collège latin  
m it der S tad tb ib lio th ek  und  dem  natu rh isto rischen  
M useum), die Schulhäuser im  T erreau x -Q uartier, an 
der P rom enade, in den Sablons, Parcs, in der M aladière, 
in Vauseyon und  in  Serri ères, die U n iv ersitä t, wo sich 
auch das kan to n a le  G ym nasium  befindet, endlich die 
H andels- und  U hrm acherschule. Das kleine T heater 
w urde 1766 geb au t. —  In  der N ähe des E nde des 19. 
Ja h rh . gebauten  H afens, der die frü h em  H äfen bei der 
Seyonm ündung ersetz te , befinden sich das historische 
M useum und  das K unstm useum . Beim  S tan d o rt der 
a lten  St. N ikolauskapelle s teh t die B esitzung des Jam es 
de P u ry , die der S ta d t geschenkt und  in ein e thnogra
phisches M useum um gew andelt worden ist.

Sc h u l e n . Obschon keine A ufzeichnungen über das 
B estehen von eigentlichen Schulen vor der R eform ation 
v o rhanden  sind, kann  doch angenom m en w erden, dass 
u n te r  der L eitung  des C horherrenkapitels U n te rrich t er
te ilt  w urde. Seit 1530 is t das P farrerkollegium  (Classe 
des pasteurs) b eau ftrag t, die L ehrer (régents) zum  U n 
te rr ic h t der Jugend  anzustellen . Bis 1700 erhöhte  sich 
die Lehrerzahl au f 4 ; das U n terrich tsp rogram m  erwei
te r t  sich. Der U n te rrich t w urde in versch . Lokalen 
erte ilt, nam entlich  in den a lten  C horherrenw ohnungen 
in der R ue de la Collégiale. Das 18. Ja h rh . w ar fü r die 
N euenburger Schule eine w ichtige Zeit. 1707 w ar die 
Rede von der G ründung einer A kadem ie, w oran m an 
bereits im  17. Ja h rh . gedach t h a tte , diese blieb leider 
n u r  ein leeres V ersprechen des Preussenkönigs. Ein 
L ehrstuh l fü r Philosophie und  M athem atik  w urde 1731 
e rrich te t und  fü h rte  zur Schaffung der Auditoires 
(Philosophie, Jus) 1816. Diese entw ickelten  sich im m er 
m ehr, bis 1841 die A kadem ie ihre P fo rten  öffnete. Nach 
A ufhebung der A kadem ie 1848 nahm en die A udito ires 
ihre frühere  T ätig k eit w ieder auf, bis die A kadem ie 
1866 zum  zw eiten Mal eröffnet w urde ; 1909 is t sie zur 
U n iversitä t gew orden.

A uch im  19. Ja h rh . geschah viel zur E n tw ick lung  des 
Schulwesens, das 1788-1790 reorgan isiert w orden w ar. 
1859 erfolgte die Schaffung eines gew erblichen Sekun- 
d a ru n te rrich ts . Um  diese Zeit w ird die Lateinschule 
scharf vom  allgem einen öffentlichen U n te rrich t geschie
den. 1871 en ts tan d  die U hrm acherschule, 1883 die 
H andelsschule, 1893 die H aushaltungsschule .

F eu ersbrü nste  und  U ebersci-iw e m m u n g en . Grosse 
B rände verheerten  die S ta d t N. 1269, 1450, 1456, 1526 
und  1714. D er verhängnisvollste  w ar der von 1450, 
der einen Teil der K ollegiatk irche und  fa st die 
ganze S ta d t zerstö rte . 1456 w urden die Rues des 
Moulins e t des Escoffiers (G rand’Rue) ein R aub  der 
F lam m en. Die H äuser der Rues du C hâteau und  du 
Pom m ier w urden 1714 e ingeäschert und  m it grösserem  
A ufw and w ieder aufgebau t. Die dam als beschädigte 
T our de Diesse w urde teilweise um gebau t und  erhöht. — 
D er oft p lötzlich anschw ellende Seyon v eru rsach te  m eh
rere gefährliche U eberschw em m ungen, so nam entlich  
1579 und 1750. Die 1844 beendig ten  U m leitungsarbei
ten  füh rten  den Fluss du rch  einen in den Schlosshügel 
gebrochenen Tunnel bei der Evole d irek t in  den See 
und  erlaub ten  so durch  T rockenlegung des a lten  B ettes 
die E rstellung  der R ues de l ’Écluse und du Seyon, sowie 
die H errich tung  des P u rry -P la tzes.

B evcelkehung . 1353 zählte  N. 256 H äuser und 430 
F eu e rs tä tten  (ca. 2500 Seelen). Die erste eigentliche 
V olkszählung w urde 1750 vorgenom m en und  ergab 
3666 E in w. ; 1803 : 4170 ; 1920 : 23 166 ; 1928 : 21 963.
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(1921). —  G. B orel-Favre : Le collège de N . (1867, 1868, 
1870). —  Ch. C hâtelain : L ’école dans le pays de N . au 
X V I e s. (1886). — Ch. L ardy  : L ’enseignement du droit 
à N . avant la Faculté de droit (1923). — Lettres sur l ’in 
cendie de 1714 à N . (1877). — P h . Godet : L ’incendie de 
1714 à N . (1902). —  F . P o rch a t : L ’éclairage des rues 
de N . en 1777 (1912). — Marcel Godet : La vie de N . 
axi m ilieu du X V I I e s. (1908). —  D o re tte  B erthoud  : Les 
assemblées de danse à N . aux environs de 1780 (1922). —
0 .  P e titp ierre-B erthoud  : Le théâtre de société... à N . 
au X V I I I e s. (1925). —  L. F av re  : Notre M usée des 
B eaux-Arts  (1893). —  Alt. G odet : Notice sur le Musée 
historique de N . (1898). [L. T.]

N E U E N B U R G E R S E E  (s. GLS). Der früher auch 
E stav ay er- oder Y verdonsee (lacus Ebrodunensis) ge
n an n te  N. ist durch  seine P fah lb au sta tio n en  b ek an n t, 
von denen jedes bedeutende M useum eine A nzahl bis
weilen w ertvoller F unde  e n th ä lt, obschon diese in  ziem 
lich frühe Zeit zurückreichen und  darum  von be
sch ränk tem  w issenschaftlichen W erte  sind. Schon im 
ersten  seiner b e rü h m ten  P fah lbauberich te  m achte  F. 
K eller au f das B estehen einer Reihe von P fah lb au s ta 
tionen  (4) aufm erksam , denen Troyon noch 5 au f dem 
Y verdonsee beifügt. Im  2. B ericht erhöht sich die Zahl 
der S ta tionen  schon au f 26 ; 5 Ja h re  sp ä ter (1863) findet 
m an  au f der dem 5. B ericht beigelegten K arte  47, d a ru n 
te r  auch  die fast einen K m  vom  See en tfern te , aber am 
n atürlichen  Ausfluss bei der Z ihlbrücke gelegene. E n d 
lich g ib t die von Maurice Borei fü r das G LS  gezeichnete 
K arte  n ich t weniger als 79, sowohl der Stein- als der 
B ronzezeit angehörende P fah lb au sta tio n en  an. Z w a r  
sind diese versch . S ta tionen  von sehr ungleicher Be
deu tung , und  der W ert des In v en ta rs  is t sehr re la tiv , da 
bis je tz t  kein Versuch zur A ufstellung einer sy s tem ati
schen Chronologie gem acht w urde. Die sich n a tü rlich e r
weise aufdrängende E in te ilung  in Stein- und B ronze
sta tionen  b ed eu te t n ich t, dass sie der W irklichkeit 
en tsp rich t. T atsäch lich  haben  die m eisten  spätneolith i- 
schen S ta tionen  bis in die M itte der B ronzezeit w eiter
b estanden  und figurieren doch u n te r  der R ubrik  
« Steinzeit ». So ve rh ä lt es sich z. B. m it Préfargier,

S t. Blaise, einer der steinzeitlichen S ta tionen  von Au- 
vern ier und  sehr w ahrsch . auch  m it T rey tel. Ferner 
sind die neolithischen S ta tionen  gar n ich t etw a alle 
gleichaltrig  ; so e rk lä rt sich z. T. das V orhandensein 
von m ehreren  Lagerungen in ein und  derselben B ucht : 
5 in der B uch t von A uvernier, 5 in  der von B evaix, 4 in 
Chevroux usw . Im m erh in  haben  die le tz ten  N ach
forschungen der neuenburgischen A usgrabungskom m is
sion ergeben, dass die gleiche Stelle bisweilen 4 au fe in 
anderfolgende und  deu tlich  von e inander zu u n te r 
scheidende Besiedelungen aufw eist und  dass 2 N ach
b arsta tio n en , die m an fü r aufeinanderfo lgend angesehen 
h a tte , in W irk lichkeit gleichaltrig  sind und aus diesem 
G runde derselben Lagerung angehören. Aus diesen 
W ahrnehm ungen , die noch durch  den sehr ungleichen 
W ert der erw ähn ten  Lagerungen v e rs tä rk t w erden, er
g ib t sich, dass die K a rte  der P fah lb au sta tio n en  des N. 
vollständig  u m zuarbeiten  ist.

Obschon der N euenburger Geologe E. Desor sich von 
Anfang an m it « P fahlbaufischerei » befasste, da ja  das 
W asser die heu te  durch die Juragew ässerkorrek tion  
trockengelegten  F u n d o rte  überall zudeckte, gebührt 
die E hre der E n td eck u n g  der neuenburg . P fah lb au ten  
und  der ersten  A usgrabung dem  O bersten  Schwab von 
Biel ; ihm  folgte T royon, der besonders den obern Teil 
des Sees, den sog. « Y verdonsee » erforschte. Die F unde 
dieser drei Archäologen sporn ten  leider eine U nm enge 
unberufener oder habsüch tiger L eute  an, die verbogenen 
Schätze zu heben, und  bald  g laub te  jederm ann  sich 
b erech tig t, fü r seine R echnung graben zu dürfen . H ier 
genügt die E rw ähnung  der Forscher, die das E rgebnis 
ih rer A rbeiten  pub liz iert haben  oder deren G rabungen 
zu V eröffentlichungen von F ach leu ten  Anlass gegeben 
haben . U n te r den E rforschern  der w aad tländ ischen  und 
freiburgischen Ufer, deren Sam m lungen sich im w a a d t
ländischen kan to n a len  M useums befinden, sind, neben 
Troyon, Morel F a tio , sein N achfolger am  kan tonalen  
M useum, und  R ochat zu nennen. Die S ta tion  Corce- 
le ttes lieferte U T vernois m ehrere tau sen d  F unde aus 
der B ronzeperiode, die von ih rem  E rw erber, Dr. V. Gros, 
von N eu enstad t, in  einer M onographie beschrieben und 
an  das Landesm useum  v e rk au ft w urden. In  Concise 
kam  1859 beim  E isenbahnbau  eine bedeutende neolith i- 
sche S ta tion  zum  Vorschein, die eine U nm enge L iebha
ber anzog und u n te r  den A rbeitern , die ihnen A lter
tü m ern  verkaufen  w ollten, einige zur F ab rik a tio n  von 
Fälschungen veran lasste . Die Siedelung lieferte Dr. Gui- 
b e rt und  Laidrich  p rach tvo lle  B ronzefunde, die te il
weise von A. Vouga veröffentlicht w urden. E stav ay er, 
das von Schwab en td eck t w orden w ar, w urde zuerst 
von B. de V evey und  H . R ey  erforscht ; ü ber die 
Funde  berich te te  M orlot (3. P fah lb au b erich t von K el
ler). Die au f N euenburger Boden gelegenen S ta tionen  
erwiesen sich bald  als die re ichsten  und  w urden noch 
system atischer ausgegraben als die ändern  ; sie lieferten 
fa st ausschliesslich die dem  N euenburger M useum v e r
m ach te  Sam m lung Desor und  einen be träch tlich en  Teil 
der Sam m lung Schwab, die beinahe allein das p räh is to ri
sche M useum von Biel au sm ach t. Viele P riv a t Sam m lun
gen w anderten  in der Folge ins A usland und  gaben  zu 
keiner P u b lik atio n  Anlass, aber zahlreiche A lte rtu m s
forscher veröffentlichten  ihre E ntdeckungen  oder Hessen 
sie veröffentlichen und schenkten  sogar oft ihre Schätze 
der A llgem einheit, so die B rüder A. und M. Borei von 
B evaix, die ihre p rach tvo lle  Sam m lung der S tad t 
N euenburg  verm ach ten , nachdem  der eine von ihnen, 
der b ek an n te  K arto g rap h , sie beschrieben h a tte ;  ferner 
A lbert Vouga von Cortaillod, der seine Sam m lung an 
B oudry  a b tra t  und so das Musée de PAreuse begründete; 
H erm ann  Z intgraff von St. Blaise, der N euenburg 
die bedeutende Sam m lung von St. Blaise schenkte , die 
er zusam m en m it Em ile Vouga angelegt h a tte . Des 
le tz te ren  eigene Funde liegen teils im  L andesm useum , 
teils im N euenburger M useum. Die S teinzeitsiedelung 
von Préfargier ergab ebenfalls 2 bedeu tende  S am m lun
gen : die von M osimann, die heu te  in der Irren a n sta lt 
Préfargier deponiert ist, und die von D ardel-Thoreno, 
welche vom  h ist. M useum in N euenburg erworben 
w urde.

So ist es möglich, sich über die ve rsch . K u ltu ren  am
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N euenburgersee  eine ziem lich genaue A nsicht zu bilden, 
nam entlich  je tz t ,  wo system atische, vor allem  au f der 
S tra tig ra p h ie  beruhende Forschungen der neuenburg i
schen A usgrabungskom m ission  g e s ta tte t  haben , eine 
Chronologie des P fah lbauneo lith ikum s aufzustellen . So 
weiss m an  h eu te  genau, dass die B uch t von L a Tene 
(Préfarg ier) w ährend  der ganzen S teinzeit und  sogar 
bis in die M itte  der B ronzezeit bew ohnt gewesen ist 
und  dass dem nach w enigstens 4, n a tü rlich  m ehr oder 
w eniger ü b ereinander liegende Siedelungen bestanden  
haben  ; diese w ird m an  aber nie ih rer Grösse nach 
abgrenzen  können , da die Lagerungen zerstö rt oder 
v e rsc h ü tte t  sind. Gleich v e rh ä lt es sich m it St. Blaise, 
sehr w ahrsch. auch m it E stav ay er, P o rta lb an  und  Che- 
v ro u x . Dagegen gehen die Steinzeitsiedelungen von 
Petit. Cortaillod und  St. A ubin (P o rt Conty) n ich t über 
das M itte lneo lith ikum  h inaus (es haben  also da bloss 
2 au feinander folgende N iederlassungen bestanden) ; 
T rey tel w eist ebenfalls n u r 3 B ew ohnungen auf, das 
F rü h n eo lith ik u m  ist n ich t v e rtre te n . Die B ucht von 
A uvern ier hingegen w ar beständ ig  bew ohnt, solange es 
ü b e rh au p t P fah lb au er gab. Es is t daher fa st unm öglich, 
die Zahl der N iederlassungen am  dortigen S trande  zu 
bestim m en.

D a die P fähle sich n u r in sehr lockern Boden ein
ram m en  liessen, kan n  als G rundsatz  gelten, dass sich 
in jed e r B uch t, wo Seekreide a u f tr i t t  oder einm al da 
gewesen ist, eine oder m ehrere S ta tionen  vorfinden ; da 
fe rn e r der Seespiegel im  Laufe der vorgesch. Zeiten 
zahlreichen Schw ankungen un terw orfen  w ar und  n a 
m en tlich  zwischen dem  E nde des N eolith ikum s und  der 
M itte  der H a lls ta ttp e rio d e  erheblich sank, m üssen die 
B ronzesta tionen  (wovon die m eisten  besonders aus der 
E nde dieser Epoche stam m en) sich h eu te  im  Innern  der 
B uchten  befinden u n d  zw ar 1-3 m  u n te r  W asser, w ährend 
die neolith ischen Siedelungen aus dem  W asser he rau s
ragen.

Gleichwie die k lim atischen  V erhältn isse allein diese 
E in te ilung  der S ta tionen  erk lären , so e rk lä rt offenbar 
eine W ette rk a ta s tro p h e  das p lötzliche, allgem eine und 
gleichzeitige V erschw inden aller P fah lb au ten  in Z en tra l
europa um  die M itte der H a lls ta ttz e it. N ach dieser 
S in tflu t, die allen P fah lb au ten  das E nde b rach te , 
flohen die E inw ohner au f die A nhöhen, und so erk lärt 
sich das völlige Fehlen von Spuren der ersten  E isenzeit 
am  S trande  des N euenburgersees.

Als der W asserspiegel w ieder erheblich gesunken w ar, 
w urde es m öglich, am  Seeufer (das ungefäh r dem  h e u ti
gen entsprach) Siedelungen zu gründen ; doch waren 
die Gallier der La T ènezeit vor allem  A ckerbauer und 
liessen sich aus diesem  G runde eher dem  H ügelzug e n t
lang n ieder als am  sandigen Seestrand. Im m erh in  ver- 
an lassten  sie kom m erzielle sowohl als stra teg ische 
G ründe, am  Zusam m enfluss der 3 Seen eine befestig te 
N iederlage zu errich ten , der die E hre  zu Teil w ard , der
2. E isenzeit ih ren  N am en La Tene zu geben. T rotz der 
Z erstörung der helvetischen Siedelung w urde der Ort 
n ich t endgültig  verlassen . 50 Ja h re  sp ä ter erbau ten  die 
röm isch gew ordenen H elvetier etw as nördlicher eine 
neue N iederlassung, w ahrscheinlich einen Zollposten, 
wozu das zu gleicher Zeit am  ändern  E nde der Zihl 
erstandene P o rt das G egenstück am  Bielersee b ildete.

W ährend  das gallische La Tene, das die S trasse nach 
dem  D oubs beherrsch te , aus diesem  Grunde eine sehr 
w ichtige Rolle sp ielte , verlor das röm isch gewordene 
La Tene, das w eder an der Vi d ’E tra  noch an der H eer
strasse  A ventikum -V indonissa  lag, sehr rasch  seine 
B edeutung , besonders dank  der Z ihlbrücke, die ve r
m itte ls t der Jo ressan tb rü ck e  die S trasse von Avenches 
m it der Vi d ’E tra  verband .

Eburodunum , dessen N am e den keltischen U rsprung 
bew eist und  das an  einer grossen V erkehrsader lag, er
lang te  zweifellos von diesem  A ugenblick an  eine grosse 
B edeu tung . Da die R öm erstrasse  n ich t den K rü m m u n 
gen des Sees folgte, sondern sich m it Vorliebe au f einer 
m ittle ren  Höhe h ielt, t r a t  der See im m er m ehr in den 
H in terg ru n d . N ichts bew eist, dass die R öm er sogar die 
p räch tig en  M arm orblöcke des Ju ra , die sie doch h a rt 
am  Seeufer, in der Raisse, b rachen, au f dem  W asser
wege w eiter beförderten . . [P au l V o u g a .]

Die Seeschiffahrt begünstig te  in den letz ten  Ja h rh u n 
derten  den lebhaften  T ran sitv erk eh r zwischen Y verdon 
und So lothurn . E r dehn te  sich selbst bis zur Venoge aus, 
als der E n tre rocheskanal dem V erkehr übergeben w urde. 
Das erste Dam pfschiff, die Union, verliess Y verdon 
1826 und  d u rch fu rch te  2 Ja h re  lang den See. 1834 liess 
Philippe Suchard  ein neues Schiff, den Industriel, von 
S tapel laufen, der bei A usbruch des Sonderbunds
krieges von den eidg. B ehörden req u irie rt und  in  ein 
K riegsschiff um gew andelt w urde. In  seiner neuen 
G esta lt k reuzte  der Industriel vor der S ta d t N euenburg 
hin und  her. Die D am pfschiffahrt, die sich auch  au f den 
Bieter- und  M urtensee erstreck te , w ar von nun an  sicher 
g estellt. Sie erlebte in  den ersten  Ja h ren  eine Zeit er
freulichen Gedeihens, das jedoch bald  infolge der 
K onkurrenz der E isenbahnen  ins Gegenteil um schlug.
—  Vergl. D r. Guillaum e : Notice hist, sur l ’introduction  

I  des bateaux à vapeur sur le lac de N .  (in M N  1874).
—  R. H ediger : Un siècle de navigation à vapeur sur le 
lac de N . (in M N  1926). [L. M.]

N E U E N B U R G  (G R A F E N  V O N ). D ynastenge
schlecht, dessen ä lte re  Linie E nde des 14. Ja h rh . u . des
sen jüngere  (A arborg-V alangin) im 16. Ja h rh . erlosch. E in 
illegitim er Zweig b lü h te  bis ins 17. Ja h rh . D er U rsprung  
der N. is t noch n ich t aufgek lärt Man weiss, dass sie von 
einem  U lrich abstam m en , der im  C arlu larium  von L au
sanne von 1228 als 
G raf von Fenis (Vi- 
nelz) g enann t w ird, 
ab er m an  kenn t 
den Zusam m enhang 
zwischen den ersten 
H erren  des N am ens 
v. N. u. diesem  Ul
rich  n ich t, n im m t 
indessen an, dass 
le tz te rer oder sein 
Sohn, dessen Burg 
unw eit Vinelz (Bern) 
stan d , N euenburg 
im  11. Ja h rb . vom  
K aiser erhalten  h a 
be (s. A rt. F e n i s ).
Das G eschlecht h a t 
die H errschaften  
N euenburg, V alan
gin, N idau, A arberg 
u nd  S trassberg  be
sessen und  sich in 
ebensoviele Zweige 
gete ilt, von denen 
m ehrere den G ra
fen titel fü h rten . Die ä ltere  Linie h a t N euenburg b e 
h a lten . Die versch. Zweige ste llten  au f ih ren  Siegeln 
zuerst eine B urg dar, ausnahm sw eise einen A dler ; um 
die M itte des 13. Ja h rh . is t die Burg von einem W appen
schild beg le ite t, dann erscheint der Schild m it einem 
oder m ehreren  gesparrten  P fäh len . W appen  : u rsp r., 
um  1240, 4, 3 oder 2 Pfähle, belegt m it einer wechseln
den A nzahl von Sparren ; n u r  das W appen  des Zweiges 
A arberg  fü h rte  einen einzigen Pfahl, welches Beispiel von 
den S trassberg , N idau und N euenburg nachgeahm t 
w urde. D ann w urde die Zahl der Sparren  endgültig  
a u f 3 festgesetzt.

I. L in ie  N e u e n b u rg .  W appen: in Gold ein ro ter 
P fahl, belegt m it 3 silbernen Sparren . H elm zier ein 
schw arzer Federbusch. In  E rgänzung  des A rt. F e n is  
und  in A bänderung  des u n te r  A a r b e r g  (H B L S  I) 
erschienenen S tam m baum es stehe h ier als Bindeglied 
zwischen U lrich von Fenis und den ersten  H erren  von 
N euenburg : — 1. M a n g o l d  von Fenis, der 1096 in 
einer Schenkungsurkunde fü r das K loster St. A lban 
in Basel e rw ähnt ist. N ach einer H ypothese (M N  1926) 
könnte  er der Sohn U lrichs und der V ater der 3 folgen
den sein. —  2. B e r c t it o l d , Bischof von Basel 1122- 
1133, zog sich als Mönch nach L ützel zurück, wo er 
1137 s ta rb . —  3. R u d o l f  I., 1125 in der B estätigungs
u rkunde  der A btei L ützel als G raf von N euenburg  ge
n a n n t, h e ira te te  E m m a de Glane, die ihm  die H errschaft 
Arconciel (F reiburg) in die E he b rach te . W o h ltä te r der
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K löster F o n ta ine  A ndré und  H au terive , t  gegen 1149.
—  4. M a n g o l d , H err von N euenburg, 1143 als W o h ltä 
te r  von F o n ta ine  A ndré erw ähn t. —  5. U l r ic h  II., 
Sohn von N r. 3, von 1146 an  als H err von Arconciel 
gen an n t, h e ira te te  B ertha  aus einem  un b ek an n ten  
H ause, g ründete  m it ih r gegen 1180 die K ollegiatk irche 
von N euenburg. E inige A utoren  beh au p ten , B erth a  
sei eine T ochter aus dem  H ause G renchen bei Solothurn; 
andere  b ringen sie in V erbindung m it den Grange- 
G ram m ont in der F re ig rafschaft (s. C. N arbey  : F onda
tion de la collégiale de N ... par Beatrix ou Berthe de 
Grange-Grammont, in M N  1903). U lrich  is t zweifellos 
au ch  der E rb au e r des ä lte sten  Teiles des Schlosses 
N euenburg, der sog. regalissima sedes ; t  c a - 1191. —
6. R u d o l f  I I .,  ä lte ste r Sohn von N r. 5, t  vor 30. v m . 
1196, trug  den T ite l « H err von N euenburg  », aber nach 
seinem  Tode (1196) w ird er G raf g enann t, ebenso sein 
B ruder —  7. U l r i c h  I I I .  (1182-1225), H err von N euen
b urg  zusam m en m it R udolf I I .,  dann m it seinem  Neffen 
B erchto ld . 1214 verlieh er m it le tz te rem  der S tad t 
N euenburg  eine H andfeste . E inige Ja h re  sp ä ter fand 
die Teilung des H ausbesitzes s ta t t .  U lrich erh ielt die 
deu tschen  L ändereien , B erchto ld , der Neffe, die 
französischen, d. h. die H errschaft N euenburg. U lrich 
w urde der S tam m v ate r der Zweige A arberg, N idau
u. S trassberg . —  8. B e r c h to ld ,  B ruder von Nr. 6 und
7, Schatzm eister der K irche von L ausanne 1196, 
P ro p s t von Basel 1208, von N euenburg  1209, am  13. I. 
1212 zum  Bischof von L ausanne e rn an n t, t  13. v ii. 1220.
— 9. B e r c h t o l d ,  Sohn von Nr. 6, von 1203 an genannt, 
f  1260, H err von N euenburg  m it seinem  Onkel U lrich, 
füh rte  die T ite l G raf und  H err, n an n te  sich ab er seit 
der Teilung n u r  noch H err. 1234 v erp fändete  er dem 
Bischof von Basel um  52 M ark Silbers die von le tz 
teren erhaltene Vogtei ü ber Biel und  das Gebiet von 
Ligerz bis Bözingen. 1237 w urde er L ehenm ann des 
G rafen von B urgund fü r das T rav ersta l. U n te r seiner 
H errschaft w urde N euenburg  vom  Bischof von Basel 
1249 erobert und  e in g eäsch ert.— 10. H e in r ic h ,  Sohn 
von N r. 7, D om herr von Basel 1263, P ro p st von So
lo th u rn  1257, von Basel 1260, Bischof 1262, f  13. IX. 
1274 ; s tan d  1268-1273 gegen R udolf von H absburg  
in Fehde. — 11. Otto , B ruder von Nr. 10, D om herr 
von Basel 1236, P ro p s t von Solothurn  1242, wird nach 
1245 n ich t m ehr g en ann t. —  12. R u d o l f  I I I . ,  Sohn von 
N r. 9, seit 1203 erw ähn t, H err von N euenburg, f  zwi
schen 1263 und O kt. 1264 ; verlieh 1260 Nugerol F rei
heiten . — 13. A m a d e u s ,  Sohn von N r. 12, von 1270 an 
gen an n t, t  3. II. 1287, H err von N euenburg  m it seinen 
B rüdern  U l r i c h  IV . (1267-1277), H e i n r i c h  (1272- 
1282), J o h a n n ,  P ro p st von N euenburg  und  Chalon 
(1263-1308), R i c h a r d ,  P ro p st von N euenburg  (1272- 
1310). — 14. R o l l i n  oder R u d o l f  IV ., Sohn von 
Nr. 13, nahm  von 1296 an  den G rafentite l an. 1288 t r a t  
er sein Lehen N euenburg  an  R udolf von H absburg  ab, 
der d am it Je a n  von Chalon-A rlay belehn te. Von diesem 
nahm  es Rollin zurück und  w urde so vom  R eichsva
sallen zum  A ftervasallen . 1290 schloss er m it F reiburg  
ein Bündnis, t r a t  in Fehde m it den H erren  von V alangin, 
schlug sie 1296 bei Goffrane und  zerstö rte  1301 B onne
ville, bekriegte auch  den Bischof von Basel und  die 
B erner, g ründete  1325 Le L anderon, t r a t  1308 ins 
B urgrech t m it B ern, erw arb gl. J .  V aum arcus, erhielt 
Boudevilliers und  hu ld ig te  1311 Je a n  von Chalon für 
sein gesam tes Lehen, t  1342. —  15. L u d w i g ,  Sohn 
von Nr. 14, * 2. in .  1305; f  5. VI. 1373, Graf, erw eiterte  
das Gebiet von N euenburg  durch  E rw erbung  des Allods 
der H erren  von Jo u x  im  T raversta l, des Lehens Gorgier, 
welches ihm  Ludw ig von Savoyen schenkte, und  ru i
n ierte  sich finanziell durch  seine Kriegszüge in  F ra n k 
reich und  Ita lien . Seine erste G a ttin  Jeanne  de Mont- 
faucon b rach te  ihm  zahlreiche H errschaften  in der 
F reigrafschaft und  die K astvog tei des P rio ra tes Mor- 
teau  in die Ehe. D urch E rbschaft erh ie lt er ferner die 
H errschaft C ham pvent 1339, die er seiner d ritten  G at
tin , M arguerite de Vufflens, schenkte. Ludwig verlieh 
1343 B oudry und 1350 Le Landeron F reiheiten , schenkte 
1373 seinen B astarden  Je a n  und  V au th ier Les Verrières 
und R ochefort und 1372 G érard, dem B astarden  seines 
Sohnes Je a n  le Bel, La Côte au x  Fées. In  der K ollegiat

kirche von N euenburg  schuf er das K eno taph ium , wo er 
m it seiner Fam ilie dargeste llt ist. —  16. J e a n  gen. le Bel, 
Sohn von N r. 15, * 13. xil. 1334, H err von V uillafans und 
Vennes, bekriegte in B urgund Philipp  den K ühnen , w urde 
1363 gefangen genom m en und in Sem urins Gefängnis ge
worfen, f  do rt 10. ix . 1369 .—  17. I s a b e l l a  oder E lisa
b e th , T ochter von Nr. 15, * gegen 1335, h e ira te te  1339 
R udolf IV . von N idau, folgte ih rem  V ater als G räfin von 
N euenburg . Als le tz te  des Nam ens verte id ig te  sie ener
gisch ihre R echte  und Privilegien, nahm  B oudry  gegen 
die U m triebe ih rer S tie fm u tte r M arguerite von V uf
flens in ihren  Schutz und entriss es ih r m it W affengew alt, 
t  25. X I I .  1395. — 18. V a r e n n e  oder V erena, T ochter 
von N r. 15, erh ielt beim  Ableben ihres V aters Le L an 
deron als Lehen. Sie h a tte  E gon, den Grafen von F re i
bu rg  i. B., g eheira te t. Ih r  Sohn K onrad  erh ie lt 1395 
die Nachfolge Isabellas in N euenburg . —  19. V a u t h i e r ,  
B astard  von Nr. 15, erh ielt 1373 von seinem  V ater zu
sam m en m it seinem  B ruder Jean  Les V errières und 
R ochefort. Isabella  legte die H and  au f diese L ehen und 
verw eigerte die H erausgabe. K onrad  von F re ibu rg  t a t  
desgleichen, was V au th ier zu T reubrüchen  und  F ä l
schungen von U rkunden  verle ite te . Am  19. I I .  1412 
w urde er h ingerich te t. —  20. J o h a n n ,  B astard  von 
Nr. 15, A b t von S t. Joh an n sen  1394. —  21. G e r h a r d ,  
B astard  von N r. 16, S tam m v a te r der N euenburg- 
V aum arcus. —  Vergl. J .  Grellet : Généalogie de la m a i
son de Neuchâtel (in G H S  I). — M atile. — L. M ontan- 
don : Hypothèses nouvelles sur les origines de la maison 
de N . (in M N  1926). —  G um y : Regeste de Hauterive. — 
V au trey  : Évêques de Bâle. — W . R . S taehelin  : H enri 
de Neuchâtel, évêque de Bâle (in M N  1920). —  P . Aesch- 
bacher : Die Grafen von N idau. [L. M.]

II . L in ie  A a r b e r g - V a l a n g i n .  Siehe A a r b e r g .
I I I .  Lin ie  N i d a u  ; spä tere r H auptzw eig  des Hauses 

N. B egründer dieses Zweiges ist G raf U l r i c h  I I I .  
(N r. 7, oben). E r is t der m utm assliche E rb au e r der 
B urg N idau (s. d.) und  h a tte  d o rt vom  E nde des 12. 
Ja h rh . an zum eist seinen W ohn
sitz. W appen : in R o t ein goldener 
P fah l m it 3 schw arzen Sparren  ;
H elm zier : eine F rau en b ü ste . N ach 
dem  Tode U lrichs I I I .  (1225) ü b er
nah m  sein ä lte ste r Sohn — 1. R u 
d o l f  !.. das L andgrafenam t und 
die H errschaften  N idau und  E r 
lach, letz te res nachw eislich a lt-  
neuenburgisches Allod. E r fü h rte  
als einziger seiner B rüder den G ra
fen tite l und  n an n te  sich, obschon 
H err zu N idau und  E rlach , s te ts 
n u r « von N euenburg », weshalb 
seine Person in der G eschicht
schreibung im m er w ieder verw ech
selt w ird m it den G rafen, bzw. den 
H erren  zu N euenburg . Seine L and
grafschaft, bald  gen. Comitatus 
circa A rarim  (A arburgund), bald  
G rafschaft N idau oder N euenburg, 
um fasste das Gebiet zwischen Aare,
S tockhornkette , Sense-, Saane- u .
Broyegegend und  zog sich u n ter 
E inschluss des Biclersees zwischen Aare und Ju ra k e tte  
bis an  den Siggerbach östl. von Solothurn . Ausserdem  
w ar den Grafen von N idau im  Gebiet des Bischofs 
von Basel noch die hohe G erich tsbarkeit au f dem  Tes- 
senberg, zu Illingen und  zu Biel verblieben. U rk . bereits 
1201 genann t, k om m t R udolf I. am  s tä rk s ten  in  Frage 
fü r die Person des M innesängers R ud . v. Fenis-N euen- 
burg . Auffallend sind seine zahlreichen V ergabungen an 
die A bteien H um ilim ont, S t. Johannsen , H au teriv e  und 
Frienisberg, die er um  1250 durch  S tiftung  des K losters 
G o tts ta tt  k rön te . Bei seinem  Tode, vor 14. m .  1258, 
w ar sein Sohn —  2. R u d o l f  I I .  noch m inderjäh rig . 
1265 übergab dieser gezw ungenerm assen sein Allod E r
lach und U m gebung dem  Grafen P e te r  von Savoyen, 
übernahm  es w ieder als Lehen und  erte ilte  kurz  da rau f 
der S ta d t E rlach  eine H andfeste . D am als und  auch  spä
te r  gelegentlich wird er « G raf von E rlach  » g en ann t. In 
der Fehde Rudolfs von H absburg  m it dem  Bischof von
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Basel 1272-1273, s tan d  er au f Seite des Bischofs, seines 
Oheims. 1277 und  1303 ve rh an d e lte  er m it seinen 
V ettern  von N euenburg  über die noch unausgeschiede- 
nen B esitzungen bei Nugerol und  über die gem ein
same K astvog tei von St. Jo h annsen . E r nah m  1294 
B urgrecht in F reiburg , au f dessen Seite er 1298 am  
D ornbühl gegen Bern k äm pfte . Dem  Bischof von Basel 
blieb er auffallend verbunden  ; offenbar geh t die u n a b 
gek lärte  bischöfliche L ehenshoheit über den P la tz  N idau 
a u f seine dam aligen V ereinbarungen zurück. 1307 er
w eiterte  er seine B esitzungen durch  den K au f von Burg 
und H errschaft F roburg . B eträch tlich  sind seine Schen
kungen an  das K loster G o tts ta t t ;  f  vor 23. v m . 1309. 
E r h in terliess zwei legitim e Söhne : —■ 3. H a r t m a n n , 
P ro p st zu So lo thurn  und  D om propst zu Basel, eifriger

m it B ern lau te r  freundliche Beziehungen gepflegt und 
do rt 1336 seine beiden Söhne R udolf und Jak o b  ins 
B urgrech t h a tte  aufnehm en lassen. Gleichen Jah res 
schloss er ein B ündnis m it der S ta d t Biel au f 10 Jah re .
K urz  vor A usbruch des Krieges (1338) begann er als , 
sichernde M assnahm e m it dem  B au der S ta d t N idau, ! 
ein Lehen vom  Bischof von Basel (s. N r. 2), f  vor L aupen 
21, VI. 1339 als B efehlshaber der österr. R eiterei. U n ter 
ihm  h a tte  das H aus N idau seinen H ö h ep u n k t erreicht.
— 5. K o n r a d , illegitim er Sohn von Nr. 2, Vogt zu 
E rlach  bis 1357. —  6. R u d o l f  IV ., Sohn von N r. 4, 
schloss um  1350 m it dem Bischof von Basel w ichtige 
AusscheidungsV erträge über die gräflichen R echte auf 
dem  Tessenberg, zu Ilfingen und zu Biel und Bözingen.
Seine Po litik  verlegte er ebenfalls s ta rk  in  seine östli
chen G ebiete und  n a n n te  sich sp ä ter m eist H err zu 
N idau und  Froburg , ohne dabei den neuenburg . G rafen
tite l wegzulassen. Seine S tellung im B uchsgau w urde 
gefestig t durch  erw orbenes Eigen (Bipp, N eubechburg) 
und durch  P fandbesitz , u . a. von W angen, Iierzogen- 
buchsee und sp ä ter von O lten. T ro tzdem  k o nn te  er es 
n ich t abw enden, dass er in bedenkliche Schulden Wirt
schaft h ineingerie t ; er m usste  z .B . die 1367 erworbene 
H errschaft A arberg  sogleich an  Bern verpfänden . E r 
be trieb  aber vornehm lich  österreichische Politik  und 
w irk te  als österr. R a t und als L andvog t in  Schwaben,
Eisass, im  A argau und  T hurgau , nahm  auch  teil an der 
Belagerung von Zürich, an  den W alliserw irren um 
1352, an K riegszügen in P reussen-L itauen , G riechenland 
und  Spanien und  ganz besonders in F rankreich  (Schlacht 
bei Poitiers 1356). Sein Lebensende w urde s ta rk  ve r
d ü ste rt durch  einen h a rtnäck igen  Ehezw ist m it seiner 
Gem ahlin Isabella, der herrschsüch tigen  E rb in  von 
N euenburg , t  8. XII. 1375, k inderlos, bei der V erteid i
gung B ürens gegen die Gugler. Von seinem  E rbe  fiel das 
Lehen E rlach  an  seine Gem ahlin Isabella, alles andere 
jedoch an  die H äuser seiner Schw estern A nna (s. K i- 
b u r g -B u r g d o r f ) u . Verena (s. T i e r s t e i n - F a r n s b u r g ).
— P. A eschbacher : Die Grafen von N idau  und ihre E r 
ben (m it ges. L ite ra tu r). — ■ GH S  I . [A e s c h b a c h e r .]

IV . Lin ie  S t r a s s b e r g .  D er U ebergang der a lten  
H errschaft S trassberg  an das H aus N euenburg ist noch 
un ab g ek lärt und d ü rfte  au f verw andschaftlichen Z usam 
m enhang  m it der a lten  F reiherrenfam ilie  S t. zurückge
hen, die ih rerseits eng verw and t w ar m it den Freiherren  
von Grenchen. Von den a lten  Freiherren  von S t. ist 
einzig U l r i c h ,  Gefolgsm ann des Herzogs B erchtold  IV. 
von Z ähringen 1181, b ek an n t. Ob die Burg S trassberg  
(auf dem  sog. Schlossberg s. von Büren) 1236 wirklich 
schon in T rüm m ern w ar, wie bis je tz t  allgem ein ange
nom m en w urde, is t m indestens fraglich, denn noch 1317 
wird sie g en an n t, Ih r  Zerfall d ü rfte  eher m it der späteren  
U ebersiedelung der Grafenfam ilie nach  B üren oder m it 
dem E rdbeben  von 1356 Zusam m enhängen. W ie der 
Nam e sagt, is t die B urg einst als W arte  der grossen 
H eerstrasse  dem  Ju ra  en tlang  e rrich te t w orden. Die H er
ren (Grafen) v. S trassberg  w erden verm utlich  v. ca. 1320 
an  in B üren resid iert haben . —  Die Herrschaft S trassberg  
erscheint erstm als um  1225 im Besitze des H auses 
N euenburg . Sie um fasste  m it der sp ä te r  w ieder davon 
abgetren n ten  H errschaft A ltreu  den heu tigen  A m tsbez.
B üren und dazu G renchen, Selzach und B ettlach , aber 
ohne R eiben, P ie terlen  u. Meinisberg, w ar also offenbar 
aus den a lten  H errschaften  S trassberg  und  Grenchen 
zusam m engesetzt. W appen : in R ot ein fünfm al von 
Gold und  Schwarz g esp arrte r P fah l. E rs te r  H err zu /  
S tr. aus dem .Hause N euenburg ist U l r i c h , zugleich (V - 
H err zu A arberg , V alangin und Arconciel. E r erw arb y )  
von der A btei S t. Jo hannsen  1236 den B urghügel Strass- 
borg, au f welchem  offenbar gewisse R echte  h a fte ten , \ z  
wieder zurück, siegelte noch 1251 als H err zu S tr., =^S}C 
h a tte  aber bereits um  1247 die H errschaft V alangin Re
gegen S trassberg  an seinen B ruder —  1. B e r c h t o l d  I .  h "  2 
e ingetauscht, der fo rtan  als H err zu S tr. erschein t (so R, :. 
in der S tiftungsurk . von G o tts ta tt  1247). E r g ib t um  , A) 
1260 der S ta d t B üren eine H a n d fe s te ;  b ed eu tender ~L ' 
W o h ltä te r von St. Johannsen , t  1270. — 2. A d e l h e i d , /> : 1 
T ochter von N r. 1, w urde die Gem ahlin des Grafen 
H einrich von Buchegg. —  3. H e i n r i c h , Geistlicher,
Sohn von N r. 1, erh ie lt bei der T eilung der H err-

D e r  M i n n e s ä n g e r  R u d o l f  v o n  FenisV der v o n  N e u e n b u r g .  
i \ ( A  ( I7C-A - N a c h  e i n e r  M i n i a t u r

3 - i n  d e r  M a n e s s e ’s c h e n  L i e d e r h a n d s c h r i f t ,  1 4 .  J a h r h .

A l ,  z Förderer der n idauischen H auspolitik  ; handelte  gele-
! gentlich  als M itherr von N idau, f  4. IX. 1320. Sein

'3 , /  B ruder —  4. R u d o l f  I I I .  erscheint als L an d g ra f erst-
m ais in einer U rk . von 1309. H ervorragender Teil
nehm er am  R om zuge H einrichs V II. ; zur B elohnung 
Ilei ihm  die P fan d sch aft von B urg und  Zoll zu Rhein- 
Rüden zu. E r w andte  sich der österreich-habsburgischen 
Politik  zu und s tan d  bei den T hronkäm pfen  au f Seite 
Friedrichs des Schönen. Seine H auspo litik  verlegte er 
im m er m ehr in den B uchsgau. Im m erfo rt d a rau f be
d ach t, sein H au sg u t zu m ehren, erw arb er nacheinander 
bedeutende G üter im  Seeland, w o ru n te r S ta d t und 
H errschaft B üren (1327) ; sodann Burg und H errschaft 
Balm bei So lothurn . W o h ltä te r der K löster S t. U rban , 
Engelberg, F rau b ru n n en , H au terive , H um ilim ont und 
G o tts ta tt .  Die V orbereitungen des Adels zum  L aupen- 
krieg stü rz ten  ihn  in  grosse innere K onflikte, da er bisher
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I Æ LTERE LINIE

U l r ic h  v o n  F e n is
11. Jah rb .

B u r k a r d  
t  1107 

Bischof von Basel.

M a n g o l d  (?)
1096 erw ähnt.

CONON 
f  1103 

Bischof von Lausanne.

HAUS N E U E N B U R G

B e r c h t o l d  R u d o l f  M a n g o l d
t  1137 ux. E m m a de Glane 1143

Bischof von Basel 1122-1133. H err von N euenburg. H err von N euenbürg

U l r ic h  I I .
-j- gegen 1191.

R u d o l f  II.
1182-1196.

B e r c h t o l d  
t  1260.

R u d o l f  I I I .  
f  1263-1264 

ux . Sibilla von M ontfaucon.

B e r c h t o l d  
- h i  220 

Bischof von L ausanne 1212

U l r ic h  I I I .
s. 2. Stammbaum.

. ^  ^
. (j ,SLOu om -

A m a d e u s
+  1287 

ux. Jo rd an e  von La Sarra.

U l r ic h  IV .
1267-1277.

H e i n r i c h
1272-1282.

J o h a n n
1263-1308.

R ic h a r d
1272-1310.

R o l l in
t  1343 

ux. Eleonore von Savoyen.

JONATA 
m ar. Rudolf I I I .  v . N idau.

L u d w ig
* 1305, +  1373 

ux. 1. Jeanne  von M ontfaucon 
2. K a th arin a  von N euenburg 
3. M arguerite von Vufflens.

J e a n  l e  B e l
* 1334, +  1369 

ux. Jeanne  von Faucogney.

G é r a r d
unehelich 

■j* gegen 1400 
S tam m vater der H erren 
von V aum arcus, T ravers 

und Gorgier.

I s a b e l l a  
o d e r  E l is a b e t h

f  1395 
m ar. R udolf IV. 

von N idau 
Gräfin von 
Neuenburg.

L u d w ig  V a r e n n e
f  1368. o d e r  V e r e n a

+  1374 
m ar. Egon von Freiburg  

M utter des 
K onrad  von Freiburg  

und  Gorgier, 
Grafen von N euenburg.

M a r g u e r it e
unehelich.

J o h a n n
unehelich 
1372-1399 
A bt von 

S t. Johannsen.

V a u t h ie r
unehelich 
t  1412 
H err von 

R ochefort.
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II. LINIEN NID AU UND STRASSBERG
J l r ic h  I I I  

1182-1225

^ ■—f 2,/<7 f
V,

R u d o l f  I .
t  1258 

ux. B ertha  von Grenchen 
R ichenza N.

H err von N id a u .

Ot t o
1225-1245 

P ropst von 
Solothurn.

B e r c h t o l d  I.
t  1270

ux. Johanna  v. Grenchen (?) 
H err von V alangin 

dann von S t r a s s t i e r g .

H e i n r i c h  
1 1274 

Bischof von 
Basel 1262.

U l r ic h  
1226-1276 

H err von A a r b e r g  
und  V a l a n g i n

(vingl. HBLßA). v w  Æ ^O ~ .
U ^ A  M c-a*.

R u d o l f  I I .
t  1309 

ux. G ertrud  von Strassberg.

i m ;

B e r c h t o l d  II .
t  vor 1. IX . 1292 

ux. Adelheid von Ochsenstein.

H e in r ic h
f  1292 

Chorherr von 
Solothurn.

O t t o  I.
1268-1275.

 ̂h ÎÂ 'ïC l

R u d o l f  I I I .
+  1339

üx. 1. Jon  a ia  von N euenburg 
2. V arenne (Verena) von 

N euenburg-B lam ont.

H a r t m a n n
t  1320 

P ro p st von 
Solothurn.

K o n r a d
unehelich 
1340-1357 

V ogt von Erlach.

O t t o  I I .
7 1318 

ux. M argaretha 
von Freiburg.

R u d o l f  IV. 
f  1375 

ux. Isabella (E lisabeth) 
von N euenburg.

A n n a  V e r e n a
1347-1400 f  1405

m ar. H artm an n  I I I .  m ar. Simon von 
v. Kibürg-Bürge!ort. T ierste in-F arnsburg .

G e r t r u d
1319

m ar. 1. Rudolf I I . v . N idau 
2. R udolf I I I . ,  M arkgraf 

von Baden.

IMER 
t  1364, nach 2 3 . IV. 
ux. M argaretha von 

W olhusen.

E l is a b e t h
+  1352 

m ar. O tto  
M arkgraf von Baden.

schäften S trassberg  und A ltreu  m it seinen B rüdern 
B erchtold und H einrich um  1278 die eigentliche H err
schaft S trassberg ; b e s tä tig te  die H andfeste  von B üren, 
f  1292 als C horherr zu Solothurn , h in terliess S trassberg  
den Söhnen seines B ruders — 4. B e r c h t o l d  I I .,  der 
bei der Teilung um  1278 die H errschaft A ltreu  zwischen 
A are und Ju ra  erhalten  h a tte . E r w ar verw and t und 
politisch befreundet m it dem  H ause H absburg  und 
t  vor 1. ix . 1292. Seine T ochter —  G e r t r u d  w urde die 
Gem ahlin des Grafen R ud . I I .  von N idau. Seine 3 Söhne 
n ann ten  sich jed e r « Graf». Von diesen h a t t e —  5. L u d 
w i g , t  2. X II. 1343, D om sänger zu S trassburg , 1309 
ausdrück lich  au f sein E rb te il v e rzich te t. K ra ft welcher 
T ite l er 1317 die S tad t B üren, die B urg S trassberg  und 
den H of D iessbach an  H a rtm a n n  von N idau verkaufte , 
ist n ich t k lar, w ahrsch. durch U ebernahm e eines b rü d e r
lichen Teiles. — 6. O tto  II ., Sohn von Nr. 4, is t wohl 
der b ed eu tendste  V ertre te r der Linie S tr. ; fü h rte  erst
m als 1299 den G rafen tite l. M ütterlicherseits ve rw an d t 
m it den H absburg , genoss er in hohem  Masse das Ver
trauen  K aiser A lbrechts und  w ar einer der Schieds
rich ter bei den E rbschaftsanSprüchen  des Herzogs 
Jo h an n  von Schwaben. R eichslandvogt in  B urgund, 
residierte längere Zeit in L aupen, b e s tä tig te  1301 die 
R echte L aupens und übergab  nach  der E rm ordung  
A lbrechts die dortige R eichsburg der S ta d t B ern zur 
O bhut. Die habsburg . B lu trachepolitik  b rach te  ihm  die 
H errschaft B alm  als R eichslehen ein, t  vor Sept. 1318. 
E r h in terliess —  7. I m e r ,  der ebenfalls den G rafentitel 
führte . 1327 verk au fte  er die S tad t B üren an  R ud . I I I .  
von N idau, übergab  diesem  gl. J .  das Reichslehen 
Balm. E r nahm  teil an der L aupensch lach t, am te te  bei 
der B elagerung von Zürich 1351 als Schiedsm ann bei 
dem V erm ittlungsversuch  der Königin Agnes. R a t der 
Herzoge von O esterreich 1353. Die H errschaft B üren

I (Strassberg) h a tte  er nach  dem  Tode Rudolfs 111. von 
I N idau w ieder an sich gezogen, sie aber schon 1345 an 

Solothurn  verp fän d e t. K urz vor seinem  Tode übergab 
er sie dem  Grafen R udolf IV . von N idau ; Solothurn 
blieb dabei P fandgläubigerin . Die H errschaft A ltreu 
h a tte  Im er ebenfalls aus der H and  geben m üssen, f  als 
L etz te r seines Stam m es sehr w ahrsch. in österr. K riegs
diensten  1364, nach  23. IV. —  F R B .  —  E. von W at- 
tenw yl-D iesbach : Gesch v. Bern. —- J .  Grellet : Généa
logie. — P . A eschbacher : Die Grafen von N idau . — 
F. Eggenschwiler: Die terr. E ntw icklung des K ts. Solo
thurn. —  D ierauer I. — G H S  I. [Aesciibacher.]

V. L in ie  N e u e n b u r  g -V a u m arc u s . S tam m v ate r w ar 
G érard, illeg. Sohn des Je a n  le Bel von N euenburg. 
W appen  : über dem W appen  N euenburg  ein von Silber 
und B lau fünfm al gespaltener Schräg rech tsbalken . An
fangs des 16. Ja h rh . liess Claude (N r. 4) das Beizeichen 

weg, aber Louis von Orléans, G raf von 
N euenburg, bem ächtig te  sich seines 
Lehens 1506-1507. Lancelot jedoch 
fü h rte  das volle N euenburger W appen, 
ohne Beizeichen ein. —  1. G é r a r d . 
der oben genannte, erh ie lt 1372 
vom  Grafen Louis La Côte aux 
Fées, 1375 von der Gräfin Isabella 
V aum arcus und zudem  noch G üter in 
Provence, sowie die H errschaft D er
rière-M oulin bei Gorgier und  1396 von 

Konr. v. F re ibu rg  eine R en te , f  1400. —  2. J e a n  L. 
Sohn von N r. 1, f  1464, H err von V aum arcus, erhielt 
1413 fü r die R en te  des V aters T ravers, Rosières und 
Noiraigue als Lehen, erw arb von den E stav ay er 
1433 das Lehen Gorgier. P fandgläubiger der H err
schaft Badenw eiler in Schwaben 1424, B ürger von
Basel 1424, S ta tth a lte r  Johanns von F reiburg  1435.
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— 3. J e a n  IL , Sohn von N r. 2, H err von V aum arcus, 
Gorgier und  T ravers, t r a t  sein Schloss V aum arcus am 
V orabend der Schlacht bei G randson an  K arl den 
K ühnen  ab . E r blieb im  L ager des Herzogs u n d  fiel 
verm utlich  bei N ancy. R u 
dolf von H ochberg, G raf 
von N euenburg, bem äch
tig te  sich seines Lehens, gab 
es aber sp ä te r  seinen Söhnen 
zurück. —  4 . Cl a u d e , Sohn 
von N r. 3, t  1539, bekam  
Gorgier und T ravers 1492 
zurück. S ta a ts ra t ,  te ilte  
1512-1535 den Besitz seines 
Lehens m it seinem  B ruder
—  5. S i m o n , t  1535, Chor
herr von N euenburg , apost.
P ro to n o ta r, S ta a ts ra t 1530.
—  6 . L a n c e l o t , Sohn von 
N r. 4, beerb te  seinen Onkel 
Sim on, w urde schw achsin
nig und  1559 u n te r  V or
m undschaft gestellt, t  1574.
Sein Besitz w urde u n te r  
seine 4 Söhne gete ilt. Jean  
u nd  A ndré w urden M ither
ren von T ravers u. V aum ar
cus, Claude und  Simon von 
Gorgier. 1564 tren n ten  sich 
diese : Claude bekam  Gor
gier, Chez le B art und  ei
nen Teil von S t. A ubin ; Simon erhie lt den R est der 
H errschaft, ab er ganz verschu lde t ging sein Besitz 
1573 an  Claude zurück. Simon n a n n te  sich H err von 
Sauges, t  1606. —  7. J e a n  III. ,  Sohn von Nr. 6, f  1598, 
erw arb 1535 den A nteil seines B ruders A ndré und  w urde 
alleiniger H err von T ravers u n d  V aum arcus. E r setzte  
es durch, dass V aum arcus zu einer Baronie erhoben 
w urde ; er hin terliess bloss eine T ochter, A n n a ,  die U lrich 
von B o n ste tten  h e ira te te  und  die le tz te  dieses Zweiges 
w ar. —  8. C l a u d e  I I .,  Sohn von N r. 6, f  12. i. 1590, 
erh ie lt 1576 den T itel eines B arons von Gorgier. S ta a ts 
ra t  1571, S ta tth a lte r  des G ouverneurs der G rafschaft 
1580. H au p tm an n  u n d  K astlan  des T raversta ls. — 
9. B e a t  J a c o b ,  B aron von Gorgier, Sohn von Nr. 8, 
G en era ls ta tth a lte r von V alangin 1603, B ürger von Bern 
1591, f  1623. — 10. F r a n ç o i s  A n t o i n e ,  Sohn von Nr. 9, 
B aron von Gorgier, 1594-1642, S ta a ts ra t 1626, H a u p t
m ann  von V alangin. —  11. I - I e n r i  F r a n ç o i s ,  Sohn 
von N r. 10, B aron von Gorgier, 1629-1663, H au p tm an n  
von V alangin 1660. —  12. J a q u e s  F r a n ç o i s ,  sein Sohn, 
B aron von Gorgier, 1629-1663, H au p tm an n  in französi
schen D iensten, t  1678 in  Paris ; ledig. Das Lehen Gor
gier ging 1680 nach  einem langw ierigen Prozess an 
seine T an te  C harlo tte, F ra u  des Philippe Eugene von 
Achey, über. C harlo tte  von Achey t  1718 als le tz te  der 
N euenburg-V aum arcus. —  E . Q uartier-la-T ente  : Le C. 
de Neuchâtel, I I .  Serie. — J .  de Sandoz-Travers : Notice 
historique sur la seigneurie de Travers. —  J .  de P u ry  : 
Un projet de château seigneurial à Sa in t-A u b in  (in M N  
1923). —  A rt. A c h e y .  [ l .  m.J

N E U E N D O R F  (K t. Solo thurn , A m tei B aistal.
S. G LS). Gem. und Pfarrdorf, das früher Werd, Ober- 
werd oder Oberwart hiess, 1375 von den Guglern zerstö rt 
w urde und  seit dem  nachherigen W iederaufbau  den 
heutigen N am en fü h rt. Im  13. Ja h rh . war es E igengut 
der Grafen von F alkenste in , kam  E nde des 14. Ja h rh . 
von H ans von Falkenste in  au f Gösgen an  H ans von 
B lauenstein  und  w urde von diesem  1402 an Solothurn  
v e rk au ft, w orauf es bis 1798 zur Vogtei Falkenste in  
(und zum  sog. äusseren A m t F.) gehörte . N. besass 
schon vo r 1375 eine K apelle des hl. S tephan , w ar aber 
bis 1649 bei E gerkingen eingepfarrt, w orauf eine eigene 
P fründe  gestifte t w urde. 1654 v e rb ran n ten  40 F irsten , 
d a ru n te r die eben neu gebau te  K irche. Deren K o lla tu r 
gehört der R egierung von Solothurn . P farreg iste r seit 
1656. — M H V S o l. 8, p . 125. —  P . Alex. Schm id : 
Kirchensätze. [H. Tr.]

N E U E N E G G  (K t. Bern, A m tsbez. L aupen. S. GLS). 
Dorf, E inw ohner- und K irchgem . m it Thörishaus,

Brüggelbach, F re ibu rghaus, B ram berg, W yden, Süri 
und B ärfischenhaus. W appen : in B lau ein go ldener 
S tern  ü b er gr. D reiberg (W appen S ternenbcrg). N.. 
gehörte  zur H errschaft L aupen und w urde m it dieser

1324 von B ern erw orben. U n te r hero ischer H errschaft, 
bis 1798, b ildete  N. einen der 6 G erichtsbezirke der 
Vogtei L aupen und gehörte m ilitä risch  zum  L an d 
gerich t S ternenbcrg . In  der K irche von N., die 1227 
bis 1729 den D eu tsch ritte rn  von K öniz gehörte , schlos
sen Bern und  Fre ibu rg  1271 einen «ew igen»  B und . 
1338, vor dem  L aupenkrieg , tra fen  sich daselbst 
A bgeordnete Berns und  der ihm  feindlichen K oalition 
zu einem  A ussöhnungsversuch, doch ohne Erfolg. 
A uf dem  B ram berg fand  1339 die L aupensch lach t 
s ta t t .  D enkm al daselbst seit 1839. N achdem  Fre ibu rg  
1467 durch  Tausch gegen G iim m enen das Gebiet von 
Bösingen bis U ebersto rf von B ern erw orben h a tte , b au te  
es bei N. eine S te inbrücke ü ber den nunm ehrigen Grenz
fluss Sense, suchte den V erkehr m it Bern d a rü b er zu 
leiten  und bezog den Zoll.

In  der N ach t vom  4.-5. m . 1798 griffen die F ranzosen 
u n te r  General B rune nach einem erfolglosen Angriff au f 
L aupen das schw ach bese tz te  N. überraschend  an  und 
drangen vor bis zum  F o rs tran d  bei N iederw angen, wo 
ihre V orhu t durch  die Scharfschützenkom p. T scharner 
aufgehalten  w urde. Die T ruppen  in G üm m enen und 
die etw a 5 B at. und  1 D rag.-K om p. in L aupen  blieben 
davon ohne N achrich t. Im  a la rm ierten  Bern aber w ur
den eilig verfügbare  T ruppen , S tad tb e rn er, T huner, 
O berländer u . a., ca. 2300 M ann, gesam m elt, gegen den 
Feind geführt und dieser sogleich m it Erfolg ange
griffen. Die an  Zahl überlegenen F ranzosen versuch ten  
sich w ieder zu setzen beim  W angenhubel und  bes. im 
Ob. S trassacker, w urden aber u n te r  s ta rk en  V erlusten 
ins Tal bis N. und  über die Sense zurückgew orfen. Da 
erhielten die siegenden B erner die N achrich t von der 
unterdessen  erfolgten U ebergabe der S ta d t an  General 
Schauenburg. Zur E rinnerung  wird seit 1898 jäh rlich  
ein einfaches W ettschiessen  abgehalten . Sch lach tdenk
m al au f der Anhöhe bei N. seit 1866. T aufreg iste r seit 
1555, Ehereg. seit 1751, S terbereg. seit 1728. —  v. Mü
linen : Beiträge VI (m it B ibliogr.). — Tillier. — v. W at- 
tenw yl : Gesch. Bern. — K . Müller : Die letzten Tage des 
alten Bern. — E d. B ähler : Der Tag von Neuenegg. — Ba- 
dertscher : Die M ärztage... 1798. [ H u g o  B a l m e r .]

N E U E N K IR C H  (K t. Luzern, A m t Sursee. S. GLS). 
Gem. und Pfarrdorf. Das G ebiet der heu tigen  Gem. 
gehörte in österreichischer Zeit teils zu Sem pach, teils 
zu R otenburg . Seit E nde des 14. Ja h rh . gehörte  der 
ganze D inghof Adelwil zum  A m t R o tenburg . K irchlich 
gehörten  die Höfe u rsp r. zur P farre i Sursee ; wegen der 
w eiten E n tfe rn u n g  en ts tan d  hier eine neue K irche, die 
1259 erstm als erw ähnt w ird. Das seit 1228 nachgewiesene

Das Treffen von Neuenegg. N ach einem H o lzschn itt im  Berner Kalender von 1840 
(Schweiz. Landesbibi. Bern).


